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(Einleitung. 

Kultur  uu5  Oolftstum. 

(Hinc  nationale  Kulturgefd]id]te  mu§  oor  anderen  ®eftd}t5= 
punften  bas  VetiiäÜnxs  aon  Kultur  unb  Dolfstum  in  ben  Dorber= 
grunb  [teilen.  Kaum  einem  Dolfe  ift  es  befd^ieben  gemefen,  eine 

Kultur  gau3  aus  fi(i]  I^eraus  3U  entwideln,  am  roenigften  aber 

ben  Kationen,  bie  als  jugenblict^^barbarifd^e  Dölfer  in  ben  Bann 

ber  antifen,  b.  i).  ber  orientaIi|(i]=grie(i^i[(i]=römi[(i]en  XDeltfuItur 
gerieten.  3^  säl^er  unb  fräftiger  bas  Bolfstum,  je  ausgeprägter 

feine  (Eigenart  ift,  um  fo  [(d^roieriger  u>irb  bie  Kuseinanberfefeung 
mit  einer  fiegreid^en  fremben,  überragenben  Kultur.  3i^^f’^fonbere 
ift  bas  beutf(d]e  Bolf  [(dimerer  unb  fpdter  als  anbere  Bölfer  3U 

einem  foI(d)en  Kusgleid)  unb  bamit  5U  einer  einl^eitli(d]en  I^öl^eren 

Kultur  gelangt.  Die  £ntu)i(JIung  bes  Dolfstums,  beffen  Iüur3eln 
3U  einem  guten  Ceile  in  ben  natürlid^en  Bebingungen  bes  Bebens 

unb  bes  Klimas  liegen,  bem  aber  meiter  bur(d]  langbauernbe 
roirtf(d]aftIi(d]e  unb  fosiale  Derl^ältniffe  frül^3eitli(d]en  £ebens  ein 

Stempel  für  fpdtere  feiten  aufgebrü(dt  u>irb ,   ift  mit  jenem 
natürli(d]en  (SrunbftO(J  unb  ben  in  frül^efter  <§eit  ermorbenen 

gügen  nid]t  abgefd^Ioffen.  3d]  I^abe  für5li(d)  in  bem  r>on  mir 

i^erausgegebenen  „2Ird]b  für  Kulturgefd]id]te"  (Bb.  VIll,  ̂ eft  2), 
in  bem  idi  bas  Berl^dltnis  uon  Kultur  unb  Bolfstum  überl|aupt 

ndl^er  beleu(d^tet  I^abe,  ausgefül^rt,  mie  bas  Dolfstum  aued]  burd| 

bie  dunere  (5efd]id)te,  burd]  bie  dunere  politif(d]e  gufammenfaffung 

felbft  gan3  r>erf(d]iebener  Dolfsteile,  bur(d]  bie  (5emeinf amfeit  ber 

(6efcbi(Je  ebenfo  u>ie  ber  fulturellen  Berl^dltniffe  in  feiner  <£nU 
mi(dlung  infolge  ber  Keubilbung  beftimmter  Xt)efens5Üge ,   ber 
Knberung  ober  bes  5(d)roinbens  anberer  beftimmt  roirb.  XDerben 

auf  ber  einen  Seite  bie  fremben  (Elemente  Isolierer  Kultur  bmdi 
bas  Bolfstum  aufgenommen  unb  verarbeitet ,   unb  bemirft  bie 
Berbinbung  beiber  5aftoren  u>ie  bas  Sid]bur(d]fe^en  bes  Bolfstums 

bas  (Entftefien  einer  eigenen  nationalen  Kultur,  fo  roirb  roieber 
bas  Dolfstum  burd]  bie  angeeignete  Kultur  beeinflußt.  Kber  ber 

Steinijaufen  /   Kulturgefdjid?te  ber  Oeutfdjcn  tm  tTlittelalter.  \ 



2 (Einleitung. 

pro3C§  ber  2Iu5emanber[efeung  rotrb  eben  mit  bem  größeren  ober 

geringeren  urfprünglid^en  Jlbftanb  ber  beiben  5aftoren,  mit  ber 

größeren  ober  geringeren  2Inpaffung5fäl|igfeit  bes  Polfes,  mit  ber 

größeren  ober  geringeren  Steigung,  feine  Eigenart  3U  ben>al|ren, 

ein  fel^r  nerfd]iebener.  (£r  fann  überaus  roedifefooE  unb  mannig= 
faltig,  in  feinem  Verlauf  oielfad)  befonbers  d]arafteri[tifd^  toerben. 

Unb  bas  ift  bei  ber  Kulturentmicflung  ber  X)eut|d|en  ber 
5aE.  Xfian  oerftei^t  biefe  nid^t,  wenn  man  nid|t  als  beftimmenbe 
^aftoren  bie  nationale  Eigenart,  bas  bobenftänbige  Dolfstum  mit 

feinen  Unlagen,  Crieben  unb  alten  £ebens=  unb  Kultur^ 
trabitionen  einerfeits  unb  „bie  mit  a&en  UEitteln  3um  Siege 

ftrebenbe  U?eltfultur'',  beren  Einbringen  and]  mieber  burd)  einen 
jener  3äi^fonferoatit>en  Urt  entgegengefeßten  Crieb  ber  Deutfcßen 

3U  t^öt^erer  Kultur,  burd]  einen  überaus  be3eid)nenben  Cerneifer 

geförbert  roirb,  anbererfeits  anfiel^t.  XDie  bas  Uert|dltnis  beiber 

5aftoren  ben  (Sang  ber  Kulturentmidlung  unb  fein  Cempo  be= 
ftimmt,  roie  fid]  aber  aus  biefem  Uerl^ältnis  gerabe  aud|  bie 

beutfcße  Kultur  ber  einzelnen  feiten  felbft  als  probuft  ergibt, 

bas  ift  ein  £}auptgefid)tspunft  ber  nad^folgenben  I)arfteEung,  bie 

burd^aus  nid]t  ettoa  einen  Uus3ug  aus  meiner  großen  „(Sefd^id^te 

ber  Seutl'd^en  Kultur"  barftettt.  (Serabe  bie  (Sefd^id^te  ber 
beutfd^en  Kultur  im  2T(itteIaIter  ift  non  jenem  (8efid]tspunft  aus  be= 
fonbers  intereffant.  Um  5d]Iuß  bes  UTittelalters  u>ar  bann  ein 
Uusgleid)  beiber  5<jftoren  bis  3U  einem  getoiffen  (Srabe  erreid^t. 
Uber  mit  bem  Einbrud]  neuer  IDeEen  ber  t^öt^eren  Kultur  ergab 

fid]  ein  neues  Uus=  unb  Hebeneinanber,  bis  bas  bemußte  Stveben 
nad)  l^öl^erer  unb  feinerer  Kultiuierung  ben  Sieg  bauontrug  unb 

3U  einer  Kulturblüte  fül^rte,  bie  bem  lange  fuItureE  abl^ängigen 
Deutfd)Ianb  bie  5üt|rung  im  Heigen  ber  Dölfer  gab.  Das  roirb 

uns  fpäter  in  einer  DarfteEung  ber  (Sefd^id^te  beutfd^er  Kultur 

in  ber  rCeu3eit  befd]äftigen. 



(Erjtes  Kapitel. 

PrimittDes  Ccben  tocntg  eigenartigen  (Tl^araltters. 

Vas  (Sebiet  bes  bientxgen  Ve\xt\dien  Heid^cs  ift  befanntlid) 

teineswegs  pon  \ebiev  pon  getmam\d\en  VTien\dien  bewobint  ge= 

tpcfen.  Den  -^auptteil  bes  JDeftens,  ben  Süben  unb  ben  5üb= 
often  biatten  pielmel^r,  pon  ben  (Sermanen  bnvdi  bie  (Sebirge 

21Tittelbeutf d^Ianbs  gefd^teben,  lange  bie  Kelten  inne,  bie  bei  il^rer 
Ausbreitung  über  toeite  Ceile  Europas  permutlid]  fogar  Pon  il^ren 

$iften  im  I^eutigen  Deutfd)lanb  ausgegangen  finb.  Das  Dor= 
rüden  ber  Germanen  im  einzelnen  d]ronoIogi[d]  feft5ulegen,  fei 

l^ier  unterlaffen.  Die  IDefer  traben  fie,  3uerft  an  ber  2T(ünbung, 
etma  im  9-  jat^rl^unbert  p.  (£l^r.  überfd^ritten.  ̂ ebenfalls  I^atten 

fie  3U  CEdfars  Seit  bie  £anbe  bis  3um  Hinein  befe^t  unb  brdngten 
bie  gleid^3eitig  pon  ben  Körnern  befriegten  Kelten  aud]  3um 

Ceil  barüber  l|inaus  3urüd,  fo  3undd^ft  über  ben  Kieberri^ein,  aber 
aud^  über  ben  XfiitteU  unb  ©berrl^ein.  Den  ©ften  fd]einen 

anbererfeits  Cetten  unb  Slatpen  innegei^abt  3u  I^aben,  aber  fel^r 

frül]3eitig  3urüdgebrdngt  3U  fein.  Die  erften  Sifee  ber  (Sermanen 

felbft  fud^t  man,  nid^t  gan3  ot^ne  IDiberfprud)  ein3elner,  in  ben 
(Sebieten  ber  meftlid]en  ©ftfee  unb  aud]  ber  öftUd]en  Korbfee. 

^dd)tige  Dölferbetpegungen ,   t^erporgerufen  u.  a.  burd]  bie 
Überpölferung  infolge  ber  Befd^rdnftl^eit  bes  Kulturlanbes,  finb 
aifo  auf  bem  Koben  unferes  Katerlanbes  bis  fur3  por  Beginn 

unferer  S^itredinung  por  fid)  gegangen,  unb  and]  fpdter  3eigt 
ftd^  beutlid^  eine  au^erorbentlid^e  friegerifd^e  Keu>eglid)feit  ber 

Stämme,  bis  3ur  Dölferu>anberungs3eit  eine  3U)eite,  nod]  gewaltigere 

Durd^einanberrüttelung  unb  XDanberung  einfe^t.  (£rft  nad]  biefer 

Seit,  beren  (£nbrefultat  im  Derl^dltnis  3U  ben  I^eute  beutfd]en 

(5ebieten  aud)  ein  geroaltiger  Derluft  im  ©ften  burd)  bas  Dor- 
bringen  ber  Slawen  war,  beginnt  eine  fontinuierIid)e  (Sntwidlung 

bes  fpdteren  „Deutfd)Ianb". 
3mmerl)in  barf  eine  Kulturgefd)id)te  ber  Deutfcben  in 

it)ren  Dorftabien  wenigftens  mit  einem  frül^eren  S^itpunft  ein== 
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feiert  als  mit  ber  (£pod^e  nad]  ber  Dölfertoanberung  ober,  roie 
es  eigentlid)  bered^tigt  roäre,  erft  mit  ber  Konfolibierung  eines 

,,beutfd]en''  Polfes  in  Staat  unb  Kultur,  ̂ wav  bie  einft  ger= 
manifd]en  (5ebiete  im  ©ften  fSnnen  i)ier  erft  feit  ii^rer  fpäteren 

Kolonifierung  in  3etrad)t  f ommen ;   benn  an  bie  einftige  Siebelung 

ber  ©ftgermanen  fann  bie  fpätere  beutfd^e  Kulturgefd^id^te  nirgenbs 

anfnüpfen.  Kber  im  JDeften  unb  Süben  maren  bod?  bie  früt)er 
feltifd]en  (Sebiete  bis  5um  Hinein  unb  über  ben  VTiaxn  I^inaus 

bei  bem  ̂ ufammenfto^  mit  ben  ein  weiteres  Dorbringen  5unäd|ft 

uerl^inbernben  Hörnern  fd^on  mei^r  ober  meniger  lange  uon  (6er= 
manen  befefet,  bie  5iemlid)  frül^e  ben  Hieberrt|ein,  gegen  bie  VTiitte 
bes  3cit)rt)unberts  t>.  (£t)r.  aud]  ben  2T(itteIr^ein  überfd]ritten, 
fpäter  nad]  Höl^men  unb  Ungarn  brangen.  Por  allem  ift  aber 

bas  „alte  Polfslanb''  3U)i[d]en  IDefer  unb  €lbe  immer  germanifd> 
gemefen.  2tud)  I|ier  i^at  sroar  bie  Pölfermanberung ,   bie  nur 

menige  Stämme,  wie  bie  5ri4^n,  nid]t  mitgemad]t  traben,  ftörenb 

eingegriffen,  aber  im  ganzen  traben  mir  bod)  in  biefem  (Bebiet 
eine  ununterbrod^ene  fintmidlungslinie.  5ür  unfere  Setrad]tung 

muffen  bagegen  gerabe  bie  fulturell  uorgefd^rittenften  (Bermanen 

im  XPeften  unb  Sübmeften,  bie  3u  bem  römifd^en  ©ffupations== 
gebiet  gei|örten  ober  mit  iB|m  in  fultureüer  Herül^rung  ftanben, 
ausfd]eiben.  fiinerfeits  t^anbelt  es  fid]  I^ier  nur  3um  Ceil  um 

germanifd^e,  uielmet^r  um  feltifdie  Heuölferung ,   anbererfeits 

fielen  biefe  (Bebiete  in  ber  Pölferu)anberungs3eit  ber  ̂ erftörung 

ant^eim ,   unb  nur  gau5  mittelbar  roirf ten  bie  einftigen  ent' 
midelteren  guftänbe  bes  römif d)en  (Bermaniens  in  il^ren  Heften 

fpäter  nad). 

Die  innergermanifd^en  ^uftänbe  feit  ber  ̂ eit  (Eäfars 

finb  nun  natürlid)  aud]  fd]on  feinesmegs  gleid]artig  ge= 
mefen.  Die  Kelten  maren  ben  (Bermanen  fulturett  3um  großen  Ceil 

uoran,  unb  ol]ne  ̂ meifel  l]aben  bie  le^teren,  fomeit  fie  in  bie  Si^e 
jener  brängten,  mand]erlei  übernommen,  mie  überl]aupt  aud]  fonft 
feltifd]e  €inflüffe  fie  früt]  berül]rt  t]aben  merben.  derartiges 

lä§t  fid]  aber  um  fo  fd]u>erer  I]erausfd]äten,  als  bie  Kelten  unb 
(Bermanen  burd]  5tammesuerit)anbtfd]aft  bod]  überl]aupt  uieles 

(Bemeinfame  befaßen,  aud]  in  it]rer  !örperli(^en  2trt,  unb  r>or 
(£äfar  oon  ben  Ulten  aud]  gar  nid]t  unterfd]ieben  morben  finb. 

(Bleid]rool]l  merben  bie  mel]r  feltifd]=germanifd]en  Stämme  uor 
ben  reingermanifd]en  mand]es  uoraus  gehabt  t]aben.  die  See= 
germanen  ferner  in  ti]rer  uralten  (Eigenart  unterfd]ieben  fid] 

fid]erlid]  uon  ben  Binnengermanen,  unb  3iemlid]  für  fid],  aud] 
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[prad]Iid),  [teilen  bie  ben  Horbgermanen  äi^nlid^eren  ©ftgermanen, 
bie  fd^on  3U  größeren  Stammesbilbungen  famen  unb  oielleid^t 

ftärfer  non  I^öl^eren  Kultureinpiüffen  aus  bem  Süboften  berül|rt 
mürben. 

X>ie  2tnfd|auungen  über  bie  Kultur  ber  (5er  = 
maneWf  wie  fie  gang  unb  gäbe  finb,  leiben  meift  an  3m ei 
(5runbf  eitlem.  2K an  mi§t  ii^r  einerfeits  eine  uiel  3U  gro§e 

(Eigenart  bei,  unb  man  unterfd^ä^t  bo(i)  anbererf eits  roieber 
bie  bereits  erreid^te  Die  oft  uerfannte  große 

(Sleid^artigfeit  ber  (£rf(i]einungen  bes  menfd^lid^en  £ebens  äußert 

fid]  am  ftärfften  auf  ben  niebrigen  Stufen,  ̂ ier  fann  man  in 

ber  Cat,  menigftens  für  bie  primitit)ften  Stabien,  uon  einer  ,,feim= 

i^aften  Ununterfd^iebeni^eit''  (Sreyfig)  reben;  eine  ftärfere  Diffe= 
reu3ierung  tritt  erfl  bei  entmidelteren  DSIfern  ein.  2Tian  barf 

freilid]  nid^t  überfeinen,  baß  felbft  bie  fogenannten  Haturoölfer 
feinesmegs  ein  uöllig  urfprünglid]es  Dafein  fül^ren.  2lud|  bei 

ilnnen  In^ben  unenblidn  lange  Zeiträume  bereits  (EntroidPIungs* 

fortf(inritte  ge3eitigt,  unb  nodi  mei^r  gilt  bas  non  ben  ,jugenb= 

lidnen'"  gefdni(dntlidnen  Dölfern.  Hur  fo  oiel  ift  rid)tig,  baß  biefe 
anfängli(inen  (Entmidlungen  einen  übermiegenb  glei(inartigen  Der* 

lauf  neinmen.  Bereits  in  meiner  „(5ermanif(inen  Kultur"  Inabe  idn 
bie  2iIIgem eingültigfeit  uieler  ̂ üge  bes  germanif dnen  Zfien\d\en  an 

3ainlreidnen  Stellen  betont  unb  audn  im  ein3elnen  feftgefteüt.  Sdnon 

jene  äußere  Bemeglidnf eit ,   bie  auf  ber  bei  frudntbaren  Dölfern 

fidn  balb  ergebenben  Un3ureidnenbineit  bes  urfprünglidnen  Kultur* 

lanbes  (bas  man  ni(int  3U  erroeitern  uerfteint)  fomie  auf  bem  2tn* 
rei3  inölner  fultiuierter  entfernterer  (Sebiete  beruint,  jene  (Erfdneinung 
ber  großen  XDanberungen ,   ift  für  bie  Ur3eit  uieler  Dölfer,  was 

fdnon  Ci^ufybibes  gefeinen  inat,  dnarafteriftifdn ;   man  barf  —   um 
oon  beu  Kelten  nidnt  erft  3u  reben  —   3.  B.  auf  bie  (5riednen 
ininroeifen.  Dem  entfpridni  rüdfidntslofe  (Eroberungsgeift 
foldner  Seiten.  3^  meinem  Büdniein  mürbe  bereits  gefagt,  baß 
es  eigentlidne  Kriegeruölfer  nidnt  ̂ ibt,  unb  baß  meinr  ober  meniger 

jebes  Dolf  eine  friegerifdne  (Entmicf lungsftufe ,   beren  (Srunblage 
mirtfdnaftlidne  Höte  unb  natürlidne  Beuteluft  finb,  erlebt ;   freilidn  ift 
betont,  mie  uoll  bie  (Eermanen  fidn  biefer  Stufe  ausgelebt  inaben. 

Die  miIb*egoiftifdne  Haubluft,  audn  bur(in  mirtfdnaftlidne  unb  fo3iaIe 
Hcotiue  bebingt,  3eigt  fidn  nidnt  bloß  im  Dieln*,  fonbern  audn  im 
5rauenraub,  beffen  befannteftes  Beifpiel  ber  Haub  ber  Sabinerinnen 

ift.  (Er  ift  nodn  für  bie  Deutfdnen  ber  fpäteren  S^it  belegt,  er* 
f(in^int  freilidn  bereits  als  He(intsbru(in ,   unb  fpätcre  £nodn3eits* 
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bräud^e  fotoie  bie  23c3eid]nung  Brautlauf  beuten  auf  bte  früi)ere 
Haubel^e.  Die  5el]ben  bes  beleibigten  Stammes  ober  ber  Sippe, 

bte  aus  bern  ̂ rauenraub  entfpringen,  finben  ftd^  aud)  überall, 

unb  ebenfo  tritt  überall  bei  ben  bamals  Ieid]t  uorfommenben  Cot= 
fcblägen  bie  Sippe  bes  (getöteten  als  Häd]erin  an  ber  Sippe  bes 

ZHörbers  auf.  Dem  3errütteten  <§uftanbe,  ber  fid]  aus  bem 

3nftitut  biefer  Blutrad^e  ergibt,  ift  bei  ben  (Sermanen  übrigens 

burd]  Befd^rdnfung  unb  Crfe^ung  berfelben  3iemlid)  frül]  ent= 
gegengearbeitet  morben.  2lus  bem  friegerifd]=räuberi[d|en  ^ug 
ergibt  fid]  natürlid]  aud]  bie  überall  verbreitete  Sflavenl^altung. 
Urjprünglicb  verfielen  btefe  erbeuteten  2T(enfd]en  bem  Cobe,  was 

aber  mit  fafralen  Zllotiven  3ufammentraf :   bas  feinblicbe  £eben 

tvirb  (5ott  geopfert.  2Tienfd]enopfer  finb  aud^  für  bie  (germanen 

nid|t  3U  leugnen,  bet  ben  Sad^fen  finbet  fid)  bas  0pfern  von 

(gefangenen  nod]  im  5.  3al]rl]unbert.  Diefes  Cöten  von  (ge^ 

fangenen  (nad]  ber  Sd]lad]t  im  Ceutoburger  IDalbe  3.  B.)  ent= 
fprid]t  bem  ©pfern  (Pernid]ten)  ber  Beute  überl^aupt,  ber  Hüftungen, 
pferbe  ufro.  (Kimbern  bei  Kraufio),  unb  and]  biefes  finbet  fidf 

anbersmo,  \o  bei  ben  Klten  Ceftaments.  tfien\d)ew 
leben,  frembe  roie  eigenes,  fpieten  auf  biefer  Stufe  überl^aupt 
feine  Holle,  halber  bie  Cobesverad^tung  bes  Kriegers,  bie  Cötung 

von  (greifen,  bas  Kusfe^en  von  Kinbern,  bie  (graufamfeit  bes 
Daters  gegen  ein  3U  ftrafenbes  Kinb,  bie  blutige  bjdrte  bes 

primitiven  Strafred)ts:  alles  finbet  fid]  bei  ben  meiften  Dölfern 

gleidierma^en.  JDie  biefe  ̂ üge,  finb  in  meinem  Bud^e  aud]  getviffe 

innere,  pfvd]ifd]e  ̂ eugniffe  ber  ungebdnbigten  Haturfraft  als 

(gemeingut  ber  primitiven  Pölfer  l]ingefteltt,  fo  ber  Hlangel  an 

Selbftbel]errfd]ung  (im  Crunf,  im  Spiel),  tveiter  bie  Unbeftdnbig= 

feit,  bas  5cillen  von  einem  €ptrem  ins  anbere,  aus  ,,u)ilber  Be= 

ivegtl]eit"  in  „ftarre  2?ul]e",  in  bie  vielberufene  „Crdgl]eit". 
Dem  entfprid]t  überl]aupt  eine  gro^e  IDanfelmütigfeit,  ein  rafd]es 

Kufflammen  im  ̂ orn,  eine  fd]nelle  Berul]igung.  (gro§  ift  fo= 

bann  bie  Übereinftimmmung  auf  religiöfem  (gebiet  —   von  fold]er 
auf  geiftigem  (gebiet  tvirb  fpdter  bie  Hebe  fein.  Der  an  bie 
Cotenfurd]t  anfnüpfenbe  2lt]nenfult  ivie  überl]aupt  ber  Seelem 

glaube  eignet  ben  (germanen  fo  gut  tvie  anberen  Pölfern,  enU 

fprecbenb  bie  Kbrvel]r  ber  Ddmonen  (Seelengeifter)  burd]  Räuber« 
fegen  bei  Kranfl]eit  ufiv.  Die  Perel]rung  von  Bdumen,  fjainen. 

Bergen,  (getvdffern  finbet  fid]  tvie  bei  (germanen,  fo  bei  Slatven, 

(gried]en,  Hörnern,  Semiten  ufto.  2lus  bem  Seelenglauben  er^ 

geben  ftd]  bie  übereinftimmenben  Cotenbrdud]e,  bie  (grdber^ 
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bcigabcn,  bie  Cotenopfcr  unb  Cotenfd|mäu[e,  ergibt  fid]  aber 
aud]  bas  IDeisfagungsirefen,  bas  Befragen  ber  befd]ioorenen 

Seelen,  (ßetniffe  fittlid]e  <§üge  entspringen  ebenfalls  allgemein 
ben  primitiveren  rvirtSd)aftIid]en  unb  fo5iaIen  Berl^ältniffen, 

fo  bie  (ßaftfreunbfd^aft.  2Iud]  bie  germanifd]e  2ld]tung  vor 
ber  inneren  Überlegeni|eit  ber  Spanen  ̂   bie  immeri|in  als  eigem 

artig  gelten  barf,  ift  bod)  nid]t  gan3  ol^ne  parallelen  bei  ben 

flaffifd^en  Dölfern  (grauen  bei  -^omer).  2tnbererfeits  ift  bei  vielen 

primitiven  Dötfern  unb  fo  aud]  bei  ben  (Setmanen  bie  5t*au 
bie  ̂ aupttrdgerin  ber  2trbeit,  nid]t  nur  im  fjaufe,  fonbern  au(S 

neben  ben  „Sflaven"  auf  bem  5elbe.  Überall  gilt  aud]  bie 
felbftl^errlid^e  2Tiad]t  bes  J^ausvaters,  ber  5rau  unb  Kinber  in  einer 

bei  ben  Setmanen  fd|on  etwas  gemilberten  Hed|tIofigfeit  untere 
ftel^en.  Die  Dieirveiberei  ber  Baturvölfer  beftätigt  Cacitus  für 

bie  germani[d]en  Dornel^men,  unb  fie  fonnte  and\  nur  ein  Dor= 

red]t  ber  roirtfdiaftlid]  beffer  Situierten,  ber  „Heid]en",  ber  „prin- 
cipes“  fein.  Diefe  „principes“  finb  aud]  feinesmegs  allein  bei 
ben  Setmanen  bie  maggebenben  5ül]rer,  bie,  oI]ne  einen  rvirflid]en 

2tbel  3U  bilben,  burd]  Befi^,  2lnfel]en  unb  Beuterul]m  l]ervor= 

ragen.  2lud]  il]r  fjauptmacbtmittel,  bie  feltifd]=germanifd]e  (5e= 
foIgfd]aft,  finbet  fidt]  in  wenigstens  vergleid]barer  5orm  bei  ben 

(6ried]en  (bie  haT^ot  ber  (Broten).  5^ft^  5ormen  t]aben  bie 
ftaatlid]en  Dert]ältniffe  bei  allen  Dölfern  auf  biefer  Stufe  nod]  ni d]t 
angenommen.  ^errfd]er  mit  beftimmten  Hed]ten  gibt  es  bei  ben 

(ßermanen  nid]t:  bie  verfammelte  2Tlaffe  ber  5teien  ift  fouverän. 

Bod]  dugert  and],  rvie  überall,  ber  Derbanb  ber  Sippe,  ber  and] 

Kriegs^  unb  lDirtfd]aftsverbanb  ift  unb  im  Hed]tsleben  als  aus= 
fd]laggebenber  5ciftor  an  Stelle  bes  3nbivibuums  tritt,  feine 
gro§e  Bebeutung,  wenn  and]  bei  ben  Setmanen  bereits  bie  2tn= 

fange  loder  =   ftaatlid]en  Cebens  biefe  Bebeutung  einfd]ränfen. 
2tud]  für  bie  rvirtfd]aftlid]en  Deri]ältniffe ,   bie  vielumftrittenen 
2tgrar3uftänbe  ber  (ßermanen  vor  allem,  liegen  fid],  je  nad]  bem 
Stanbpunft,  bei  anberen  Dölfern  genug  Parallelen  finben.  So 

vor  allem  be3Üglid]  bes  (Semeineigentums  am  Boben.  Dagegen 

i]ängt  bie  5rage,  ob  man  bie  rvirtfd]aftlid]e  Kultur  ft  ufe 
ber  Setmanen  mit  biefen  ober  jenen  ̂ uftänben  von  Batur^  ober 

rveniger  fultivierten  Dölfern  vergleid]en  barf,  bavon  ab,  rvie  l]od] 
man  biefe  Stufe  einfd]ägt. 

Die  2lnfid]ten  liaben  in  biefer  Be3iel]ung  fd]on  öfter  ge= 
rved]felt:  l]eute  ift  man  über  eine  verl]ältnismägige  Siöiie  bes 
2tderbaus  bei  ben  Setmanen  im  gan3en  einig.  Don  Bomaben 
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ift  jebenfalls  feine  Hebe,  unb  aud^  non  „ f)aIbnomabif d]en" 
ftänben,  roie  fte  nod|  Xfiei^en  unb  v.  b.  (Solfe  annaf)men,  fann 
nur  in  fef^r  bebingtem  Sinne  gefprod^en  tnerben.  Befanntlid) 

ift  Idente  bie  ZHeinung,  ba§  (5ermanien  außer  non  IDaffer  unb 

Sumpf  faft  ausfd^Iießlid)  non  ftarrenbem  Urmalb  bebedt  geroefen 

fei,  als  irrig  erfannt:  nielmel^r  I^aben  bie  in  ber  €is5eit  ner= 

glet[d]erten  5Iäd^en,  bie  bann  aus  einer  Cunbren=  5ur  Steppen^ 
lanbfd^aft  rourben,  in  gemiffen  Strid^en  gegenüber  bem  bei 

nel^menber  (£rtnärmung  mieber  norbringenben  IDalbe  aus  natür^ 
lid^en  (Srünben  ben  Steppend^araf ter  bewalivt ,   bilbeten  große 

fjeiben  ober  bebedten  fid)  bei  IDafferreid^tum  mit  üppigem 

(5ras,  fomeit  fie  nid]t  überflutet  ober  nerfumpft  tnaren.  Diefe 

malblofen  ober  malbarmen  Steppenftrid^e  finb  bie  2lusgangs= 
punfte  ber  Siebelung,  ber  Diel^5ud]t  unb  bes  Kderbaus  gemefen, 

nid)t  etwa  bie  JDilbnis  ber  ,,SoI|Ien  ber  Stromtäler".  Had)== 
meislid)  ber  5unbe  blieben  bie  Siebelungen  ,,bis  an  bie  Sdpnelle 

ber  H5mer3eit"  auf  jene  urfprünglid^en  Steppenbe5irfe  befd]ränft. 
Da  man  nid|t  3U  roben  nerftanb,  mürben  bei  ber  immer  bid^teren 
Siebelung  bie  Kusmanberungen  in  nod^  nort^anbene  malbarme 
(Sebiete  ober  bie  £roberungs5Üge  in  bereits  bemol^nte  (Segenben 

5ur  Hotmenbigfeit.  Der  normiegenbe  (Et^arafter  ber  Siebelungs= 

ftrid^e  als  ,,IX)albfteppen",  b.  bem  IDalbe  benad]barte  5läd|en, 
begünftigte  fulturelle  ̂ ortfdritte.  Denn  wenn  bie  Steppe  ,,für 

bie  nieberen  Kulturftufen"  „bie  geeigneten  Cebensbebingungen"  er= 
gibt,  fo  bot  ber  IDalb  unerfd]öpflid]e  JEjilfsmittel  für  bie  Hal^rung, 

bie  IDof^nung,  bie  Semaffnung,  felbft  für  bie  Kleibung  (5elle),  nor 
allem  ber  Caubmalb,  mesmegen  fid)  and]  befonbers  in  beffen  Häf^e 
bie  frül|eren  Siebelungen  finben.  Kud^  übermog  ja  ber  Caubmalb 

(b.  i).  als  2T(ifd|malb)  3U  Heginn  ber  l^iftorifd^en  ̂ eit  mie  nod) 

im  eigentlid]en  Hfittelalter  gegenüber  bem  Habelmalb  bebeutenb, 

unb  3mar  l^atte  in  frül^efter  geit  nod]  bie  (£id^e  bie  Dorfierrfd^aft 
uor  ber  Sud>e  übrigen  tarnen  für  ben  2T(enfd)en  nur  bie 
lid)teren  (6ren3be3irfe  bes  IDalbes  in  Betrad^t.  Der  eigentlid^e 

Hrmalb  ift  un3ugänglid],  unburd^bringlid],  milbarm,  fulturfeinbli(^. 

(£r  trennte  aud]  bie  Stämme  fd^arf  uoneinanber,  unb  bie  2lb= 
fonberung  mag  bie  Kusbilbung  bes  Stammesinbmibualismus 

begünftigt  traben.  —   Die  nid|t  3U  überfd^äßenbe,  aber  r>erI:|ältniS' 
mäßig  große,  bie  Hörner  oft  in  Sdiveden  feßenbe  Znenfcßem 
maffe,  bie  auf  jenen  bocß  befd^ränften  fulturfät^igen  Strid]en  it^re 

Ha^rung  fanb,  fprid^t  nun  meiter  bafür,  baß  biefe  fdon  in 

frül:|gefd]iditlid]er  ̂ eit  in  etmas  fortgefd^rittenerer  JDeife  fultiuiert 
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voaten,  Vas  2llter  bes  Tldevbans  ift  ja  übcrl^aupt  t)tel  iiöliev, 

als  man  früi)er  glaubte.  5ür  unfere  (ßegenben  bürfen  rotr  Ieb= 
i^aften  Einbau  ber  gletd]mä|gig  uralten  (Betreibearten :   2Dei3en, 
J^irfe  unb  befonbers  (Serfte  fd^on  für  bie  5tein3eit  annel^men. 
XDät^renb  nun  roeiter  nad\  fjoops  ber  fjafer,  and]  ber  5ictd]5  erft 

in  ber  Sron3e3eit,  bie  (Bemüfe  ((£rb[e,  Cinfe,  Bol^ne)  erft  in  ber 
<£ifen3eit  unb  ber  Hoggen  (aus  fprad^Iid^en  (Brünben)  erft  nadi 

^00  r>.  (Ziiv,  3U  uns  gefommen  fein  foßen,  finb  nad]  (Brabmann 
^afer  unb  Hoggen  fein  frembes,  fonbern  altes  germanifd^es  (But, 
bas  erft  ber  Itorben  an  ben  Süben  abgegeben  I^at,  ebenfo  ber 

fpäter  fpe3ififd]  alemannifd^e  Sinfel.  ^i^f^ 
(Betreibe  unb  ®emüfe,  beuor  bie  Hörner  ins  £anb  brangen,  von 

ben  (Bermanen  angebaut  morben,  ebenfo  nod)  Zwiebel  unb  Hübe, 

-^anf,  Waib  unb  HTol^n  unb  als  ein3ige  ©bftart  ber  2lpfel.  §u 
jenem  aus  ber  ftarfen  Seuölferung  genommenen  Bemeis  für 

einen  frül^en  2tnbau  —   benn  bie  Piel:^3ucbt,  bie  für  bie  Haf|rung 
freilid]  roid^tig  genug  ift,  fann  allein  jene  2T( affen  nicht  ernährt 

haben  —   fommen  nod|  anbere,  fo  ber,  ba§  bie  Hörner  mit  Dor= 
liebe  3ur  (£rnte3eit  in  bas  3nnere  3ogen,  roeil  fte  bann  auf  t?er= 
prouiantierung  red^nen  fonnten.  (£h(ii^<^ft^riftifd|  ift  ferner,  bag 
fd)on  bie  Kimbern  (unb  Centonen)  um  £anb  unb  Saatforn 

bitten.  Cnblid)  ift  ber  früh  an3unehmenbe  gro^e  Bierfonfum 

uon  Belang.  Küebem  entfprid|t  Sie  oerhältnismägige  fjöhe  bes 

Betriebes.  Der  Pflug  mit  breiter  5d\av  ift  fein  römifd^es  £ehn= 

gut,  fonbern  ,,urSeutfche  Crfinbung",  Zugtiere  (Hinber)  mürben 
beim  ̂ afenpflug  fd^on  3ur  Bron3e3eit  uermanbt,  unb  ber  Häber= 
pflüg  ift  uermutlid]  fd]on  um  (Ehrifti  (Beburt  ben  (Bermanen  be= 
fannt  gemefen.  5unbe  beftdtigen  ferner  bas  h^h^  2Uter  ber 

Sichel.  Kit  ift  aud)  bie  <£gge,  alt  meiter  bie  beSachte  Cenne 
3um  Drefd]en  bes  (Betreibes;  fd]on  pytheas  fennt  fie  für  bie 
Bemohner  ber  Horbfeefüfte.  5rüh  fommen  uierräberige  JDagen 

uor  (5unbe  in  3ßdanb).  (Bermanifch=feltifd^  ift  enblich  bas  £}uf== 
eifen.  Die  DreifelbermirtfAaft  fann  man  nicht  in  bie  germanifche 
^eit  3urüduerlegen :   es  beftanb  vielmehr  eine  nid]t  mehr  gan3 

rohe  5elbgrasu)irtfd:]aft,  bei  ber  Ceile  Ses  XDeibelanbes  in  ge= 
roiffer  5oIge  3um  Knbau  benu^t  mürben. 

(£ine  Schmierigfeit  bietet  bei  allebem  ber  r>on  Cäfar  be= 

3eugte  H)ed]fel  ber  tDohnfifee,  herüber  ben  auchjonft  t)or= 
fommenben  jährlichen  H)ed|fel  non  nur  roh  bestellten  Kcfern  bei 

nodi  genügenber  Zfienge  anbaufähigen  £anbes  hinausgeht.  Daher 
hat  man  eben  häufig  bie  (Bermanen  als  Homaben  ober  hoch  als 
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-^albnomaben  angefel^en  unb  biefen  (£I|arafter  r>or  allem  burd? 
bas  Überroiegen  ber  Diel|3ucbt  beftätigt  gefunben.  Xlnn  I^at 

allerbings  3U  Cäfars  Seit  bte  Diel|3ucbt  eine  tx>id]tige  Stelle  bei 
ben  (ßermanen  eingenommen.  2Xls  Hai^rungsmittel  fpielt  bie 

2T(iId|  bes  Diel^s  eine  Hauptrolle :   es  gab  eine  gar  nicht  niebrige 
2T(iId|tt>irtfd^aft;  man  hatte  als  feinere  Speife  aud]  bereits  bie 
Butter  unb  geno§  allgemein  ben  freilich  als  QuarJmaffe  5U 

benfenben  Käfe.  5ür  bie  ̂ leifchnahrung  fommt  bas  Dieh  meniger 

in  Betrad]t,  eigentlich  nur  bas  Schmein  unb  bas  5d?af.  2T(an 

fannte  auch  geräuchertes  5I^ifd>,  ber  Sd^infen  ift  uralt.  5I^ifch= 
nahrung  bot  ben  Dornehmeren  aber  mehr  bie 

Bär,  iDilbfchroein) ,   bie  inbeffen  aud]  aus  bem  ZÜotxv  ber 
Sicherung  gegen  milbes  (5etier  h^t^t>orging.  IDeiter  ber>or5ugte 

man  an  ber  See  ober  an  (5err>äffern  natürlich  bie  5ifd)nahrung. 
Vas  £ievbenvxeii  h<^t  im  übrigen  feine  fj^t^Ptbebeutung  burd]  bie 

Bufeung  (ZHild^,  Woüe  ufro.)  unb  als  Befi^gegenftanb,  als  Befi^= 
magftab,  roas  Slacitus  ebenfo  roie  ben  Biehreid^tum  beftätigt. 

KIs  ueräu^erlidier  Befi^  uertritt  bas  Dieh  aud)  bas  fpätere  (5elb 

unb  h<^t  feine  Bebeutung  für  ben  £iani>el.  Kber  nad]  ben  Be= 
bürfniffen  ber  Dieh5ud]t,  fo  roid^tig  fie  ift,  rid|tet  fid]  nun  jene 
nicht  3u  leugnenbe  Bemeglichfeit  ber  (5ermanen  offenbar  nicht. 

Diefe  mu^  anbere  (5rünbe  liaben.  Vxe  Perfechter  ber  Bomaben^ 
theorie  fönnen  fchon  einen  antifen  Kutor  für  fich  anfüht^^n, 
Strabo,  ber  bie  (Sermanen  bireft  mit  Bomaben  r>ergleid)t.  ̂ an 

hat  roohl  gemeint,  ba§  Strabo,  roenn  feine  Ku^erung  nid)t  über- 
haupt  auf  einen  Kutor  uor  Cäfar  (polybios)  3urüdgeht,  nur  bie 

befannte  IDenbung  (Eäfars  von  bem  geringen  (£ifer  ber  (ßer= 
manen  für  ben  Kcf erbau  fd)roffer  ausgebrüeft  i\abe:  aber  man 

fd)afft  hoch  bie  Catfache  ber  großen  Beroegli d) feit  felbft  nid)t 
fort.  B)ahrfd)einli(^  u>ar  biefe  aber  nur  ein  3eitoeiliger  <guftanb. 

Zfian  meint  fie  h^tite,  roie  fchon  XPai^,  am  beften  als  Begleit- 
erfcheinung  friegerifd)en  Porroärtsbringens  auf f affen  3U  f ollen. 

Kuch  bie  ̂ uftänbe  ber  fpäteren  ,,Pölferu>anberung"  rourben 
roieber  unuoHfommener  als  biejenigen  ber  uorhergehenben  feiten, 

aud)  bei  ihnen  mar  aus  müitärifchen  (Brünben  eine  fefte  IPirt= 
fchaftsroeife  ausgefchloffen.  So  mirb  man  mit  Sioo^s  u.  a. 

„ben  jährlichen  XPed^fel  ber  5^Ii>tnarfen  unb  IDohnfifee  innerhalb 
ber  Sippen  eines  (Sans  3ur  5^tt  Cäfars  als  einen  friegerifd^en 

Kusnahme3uftanb als  eine  beraubte  JHagnahme  3ur  Per= 
hinberung  frieblichen  Dafeins  auffaffen  bürfen.  3^  übrigen  mar 
aber  „fchon  feit  bem  Bron3ealter  ruhige,  fe^h^ft^  £ebensmeife 
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bte  Heger'.  Vev  Übergang  3U  größerer  5e§J|afttgfeit  non 
ber  ̂ eit  bes  (Edfar  bis  3U  ber  bes  Cacitus  mürbe  alfo  feinen 

neuen  5ortfd]ritt,  fonbern  bie  Hücffef^r  3um  alten  lüefen  bebeuten. 

5ür  eine  in  grauer  Ur3eit  anf^ebenbe  5e§l]aftigfeit,  für  fontinuier^ 
liebe  fefte  Siebelungen  fpriebt  aud]  neben  bem  b^b^^^  Filter  bes 
2tcferbaus  unb  eines  befferen  Betriebes  bie  langbauernbe  Benufeung 
berfelben  (Sräberftätten  in  norge[cbid]tIid]er  ^eit,  ferner  jene  burd) 
5unbe  ermiefene  Befiebelung  ein  unb  berfelben  Stätten  non  ber 
Broii3e3eit  unb  früher  bis  in  bie  biftorifeben  <§eiten  gerabe  aud) 

im  altgermanifcben  Bolfslanb.  Selbft  (£ä[ar  fennt  ja  fefte 

Siebelungen  unb  fpriebt  fogar  non  ben  „oppida“  ber  Suenen. 
So  fonnte  jebenfalls  bei  ber  feit  ibm  eingetretenen  Derbinberung 
ber  meiteren  2Iusbreitung  ber  (5ermanen  bie  Siebelungsmeife 

rafd]  unb  allgemein  mieber  feft,  bie  lüirtfd)aftsmeife  eine  ge= 
regelte  merben.  Die  runben  IDobnbauten,  bie  auf  ber  Hiarfus^^ 
faule  abgebilbet  finb,  entfpreeben  nur  ben  geflochtenen  geltbütten 
ber  friegerifd]en  2tusbreitungsperiobe ,   mobl  ciud]  ben  ffütten 
nieberer  Ceute,  Dorratsbäufern  u.  bgl.  Seit  alters  erhob  ficb 

fonft  inmitten  ber  feften,  non  jeher  um3äunten  fjofftatt  ein  nier= 
edtger  Rohbau,  ber  bei  ben  principes  auch  fd]on  ftattlicb  mar.  €s 
mar  im  Süben  ein  Blocfbaus,  im  Horben  ber  uralte  5acbmerb 

bau.  3e  nad]  ben  natürlichen  Bebingungen  lagen  bie  -^öfe  als 

€in3elböfe,  bie  feinesmegs  eine  feltifd]e  Eigenart  finb,  nerftreut 

umher  ober  bilbeten,  freilich  auch  unregelmäßig  unb  noneinanber 

gefonbert  baliegenb,  ein  Dorf  (Sippenborf).  ©b  man  bas  eigen= 

artige  ̂ lurfyftem  ber  „(Semengelage"  bie  2lderfläd]e  mirb  in 
nerfchieben  gute  Ceile  ((Bemanne)  gefd^ieben  unb  jeber  biefer 

Ceile  mieber  für  ftd^  unter  alle  (Benoffen  in  langen  red]tedigen 

Streifen  nerteilt  —   fd|on  in  bie  Ur3eit  3urüdnerlegen  barf,  ftebt 
babin.  2lußer  ber  (Bemannflur  gehörte  bie  gemeinfame  Hu^ungs= 

fläche  (Slllmenbe)  3um  Dorf.  2lls  §uflud]tsftätten  für  bie  (Bau= 
beuölferung  unb  als  Sammelpläße  für  bas  Dolfsaufgebot  bienten 

bie  5Iud]tburgen,  bie  anfd]einenb  meift  über  bem  £jof  bes  (Bau^ 
fübrers  lagen.  2fHes  bies  gilt  natürlid)  nur  für  jenes  immerhin 

befd]ränfte  Kulturlanb.  IDalb  unb  Sumpf  maren  fonft  bas 

(Ebarafteriftifche. 

Solchen  ̂ uftänben  entfprid^t  nun  eine  nicht  mehr  gan3  primi= 
tme£ebensbaltung  unb  eine  etmas  entmicfeltere  gemerblid)e 

C   ä   t   i   g   f   e   i   t.  VTian  barf  fich  3unäd)ft  bie  Kleibung  ber  (Bermanen, 
beren  Schilberung  bei  ben  antifen  ̂ lutoren  3um  Ceil  ben  Barbaren 

erfennen  taffen  fotl,  3urn  Ceit  bie  Kampfestracht  als  maßgebenb 
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ev\diemen  lä^t,  nid]t  3U  burftig  r>orfteIIen.  Xfian  bte  (Setmanen 

ja  and]  größtenteils  nur  im  Sommer,  unb  barauf  berut^te  bie  2ln= 
fd^auung  von  ben  I^albnadten  lüilben  getoiß  mit.  Catfäd^Iidi 

fdmpften  ferner  bie  Sevmanen  ben  bilblidien  Darftellungen,  3U= 
folge  mit  nadtem  ©berförper,  b.  ii.  tDol^I  mit  abgeroorfenem 
JTcantel.  3^n  übrigen  aber  mar  ben  (ßermanen,  U^rer  nörblid^en 

fjeimat  entfpred^enb,  eine  aud^  burd)  5unbe  belegte  IDoßtleibung 

3U  eigen,  beren  d]arafteriftifd^e  -^auptftüde  für  2Tiann  unb  IDeib 

bie  große  ̂ ndiiinUe  (ZTTantel)  unb  ein  langer,  ärmeüofer,  3U  um= 
gürtenber  Hod  maren.  Die  2T(änner  trugen  nod]  bie  uielleidit 

aus  bem  £enbenfd]ur3  entftanbene  Brud]  (babei^ofenartig)  unb 

mot^I  and],  menngleid]  uielfad]  bie  Beine  unbebedt  blieben,  bie 

Beinlinge,  IDabenftrümpfe.  5rüi^  fommen  aber  and]  lange,  enge, 

mollene  bjofen  uor,  ebenfo  meite  £einenI^ofen.  Beben  ben  lDott= 

ftoffen  ift  eine  bei  ber  alten  51ctd)5fultur  altt^eimifdie  £einu>anb== 
trad)t  namentlid]  für  bie  grauen  fd^on  burd]  Cacitus  beftätigt. 

Cäfar  mie  Cacitus  berid^ten  enblid]  von  ber  pel3freibung  ber 

Setmanen,  bie  ber  aud]  fonft  bei  Baturuölfern  beftätigten  5^11=* 
fleibung  entfprid^t.  Sie  mar  im  Borben  unb  ©ften  I^dufiger  unb 
beffer;  in  ben  übrigen  Ceilen  biente  erl^anbeltes  pel3merf  mel^r 
3ur  Berbrdmung. 

ät^nlid^es  gilt  non  ber  fonftigen  £ebensausftattung.  Vas  ̂ ol3 

ber  ausgebel^nten  iDdlber  mar  3undd)ft  bas  fid]  non  felbft  bietenbe 
2T(ateriaI  für  ben  Hausbau,  meiter  für  ben  fjausrat  unb  bie 

Iüirtfd]aftsgerdte,  für  bie  Xüaffen.  2Ttan  l^atte  Cifd^e  unb  Bdnfe, 

Stützte  —   auf  einem  foId]en  faß  ber  Stngefel^enfte  — ,   aud]  (ßeftelle 
für  bas  Bul^elager,  I^öl3erne  Celler,  Bdpfe  unb  £öffel,  JBagen 

unb  Sd^Ieifen,  Pflug  unb  (£gge.  (£s  gab  aud)  moi|I  große  ̂ ol3= 
bel^dlter  für  bas  Bier,  felbft  5dffer  mit  Dauben.  2tlle  fold^e 

<6erdte  merben  im  fjaufe,  aber  bod)  aud)  3um  Ceil  gemerbs= 
mdßig  bergeftellt  fein,  ebenfo  mie  ein  ftattlid^eres  unb  mit 
Sd^ni^merf  gefd^müdtes  fjaus  mol^l  geübterer  fjdnbe  bei  feiner 

(Errichtung  beburfte.  Wit  hdtten  alfo  ben  Schnißer,  ben  Bötticher, 
ben  ̂ immetmann  (Schreiner),  menn  and\  nid]t  als  ausgeprdgte 

fjanbmerfer.  JBefentlid?  Sadie  ber  f;ausmirtf(d)aft,  bie  ja  nod\ 
lange  bie  übermiegenbe  unb  3mar  in  ben  fjdnben  ber 

ruhonbe  5orm  ber  Probuftion  ift,  mar  bie  b^erftellung  ber  Bahrung, 

alfo  bas  ZHahlen,  bie  Breb  unb  Brotbereitung  ufm.,  unb  bie  ber 
Kleibung,  bas  Wehem,  Spinnen  unb  Bdhon,  aud]  bas  Würben 

ber  Stoffe.  3^^^ff^n  fd^eint  in  5rieslanb  auf  (Srunb  ber  Schaft 
3ucht  früh  XDeberei  eine  2trt  (Semerbe  gemorben  3U  fein ;   bunte 
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IDoHmäntel  ftnb  r>on  bort  frül^  ausgefüB^rt.  ferner  roarb  bte  Cöpferci 

3roar  r>ielf ad?  B?au5tr>irtfd?aftltd?  von  betrieben,  oI?ne  Der= 
toenbung  ber  Cöpferfd?eibe.  ^ni>e\\en  meift  jd?on  bas  Dorfommen 

getr>iffer  gleid?artiger  5ormen  auf  einen  mel?r  geu>erblid:?en  Se^ 
trieb,  3umal  \a  Conerbe  nur  an  beftimmten  ®rten  uorfommt. 
Die  Befd?affenB?eit  ber  aus  ben  5unben  ftammenben  Congefä§e 

ift  übrigens  injofern  ein  guter  2T(a§ftab  für  bie  ̂ öB?e  ber  ein= 
I?eimifd?en  Ced?nif,  als  bie  ̂ auptmaffe  ber  3erbred]Iid?en  (Sefä^e 
u)egen  ber  5d)U)ierigfeit  roeiten  Transports  faum  aus  u>eiter 

5rembe  ftammen  fann.  .^eute  fieB?t  man  gut  unb  gleid|mä§ig  ge= 
arbeitete  Tongefäge  burd?aus  nid?t  meB?r  als  römifd?  an,  fonbern 

fd?ä^t  bie  einl?eimifd]e  Keramif  felbft  I?od?  genug  ein.  Diefe 

Töpfe,  5d?alen,  5d?üf[eln,  Bäpfe,  Teller,  Bed?er,  Urnen  ftnb 
aber  naturgemäß  B?äufig  genug  nod?  feB?r  menig  funftuoü 

unb  forgfdltig  gearbeitet,  fd?u)ad?  gebrannt,  B?äufig  and?  unuer= 
3iert.  Die  Der3ierung  primitiver  (Sefäße  ge[d?aB?  3unäd?ft  burd? 
Tinbrüden  bes  5ii^^i^nagels  ober  Hißen  mit  bemfelben,  ferner 

burd?  Kraßen  unb  5treid?en  mit  3u[ammengebunbenen  Hüten, 
aifo  einer  Urt  Befen.  Wenn  ftd?  übrigens  baraus  and?  eine 

forbäI?nlid?e  Der3ierung,  bie  l?äufig  vorfommt,  ergab,  fo  I?at  babei 

3meifeIIos  ber  u)irflid]e  Korb  als  2T(ufter  gebient.  Had?  5d?ud?= 
B?arbt  mären  bie  formen  birett  aus  bem  mit  £eB?m  bemorfenen 
Korb  entftanben.  Tine  feinesmegs  niebrige  Stufe  naB?m  nun 

enblid?  and?,  mobei  von  ber  reid?en  Bron3efultur  bes  ffanbi= 
navifd?en  Horbens  gan3  abgefeB?en  fei,  bie  HTetalltecßnif  ein.  Wie 

weit  fie  bobenftänbig,  mie  meit  fie  feltifd?  unb  römifd?  beeinflußt 
roar,  fei  nid?t  roeiter  erörtert:  eine  große  Tigenart  3eigt  fie 

jebenfalls,  unb  gerabe  bie  Krt,  mie  fpäter  bie  I?eimifd?e  Ted?nif 

fid?  ben  bireften  Tinfiüffen  ber  maffenl?aften  römifcßen  3mport= 
inbuftrie  an3upaffen,  fie  3U  verarbeiten  unbän  ber  ̂erftellung  mie 

ber  X>er3ierung  ftd?  felbftänbig  3U  beu)äB?ren  verftanb,  fprid?t  für 

bas  Klter  ber  tecßnifcben  Übung  übert?aupt.  Bron3e  B?at  felbft= 

verftänblid]  eingefül?rt  rverben  müffen,  aber  bie  Bearbeitung  ge^= 
fd?ai?  in  2tnlel?nung  an  bie  eingefüB?rten  Bron3egeräte  felbftänbig. 
Tifenbearbeitung  unb  3um  Teil  au(^  bie  Tifengetvinnung  mar  3U 

Knfang  unferer  ̂ eitred?nung  ben  (ßermanen  altbefannt,  unb 
gerabe  bie  5d?miebefunft,  ber  man  eben  megen  ber  anfänglid?en 
HTetallarmut  unb  ber  5t^^ube  an  ben  nun  erlangten  voUfommeneren 

IDaffen  frül?  große  U)ertfd?äßung  beimaß,  mirb  fd?on  megen 
ber  befonberen  Krbeitsvorrid?tungen  fomie  megen  bes  ZHaterials 

3uerft  gemerblid?e  5ormen  angenommen  B?aben,  namentlich  bie 
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inel^r  fpe3ialiftifd|e  ̂ erftellung  r>on  Befd)lägcn,  (Seräten,  Hüftungs= 
ftürfen,  aud]  bcfonbers  von  Junftmd]en  Sdiwetiexn, 

Xbiv  roerben  [o  5u  einer  gerpiffen  fünftlerifd^en  3e= 
tätigung  ber  (Sermanen  geleitet.  Sie  3eigt  fxd]  fd)on  in  ben  er- 
roä^nten  Sd^ni^arbeiten  roie  in  ben  Der5ierungen  ber  Congefä^e. 

5reilid)  gerabe  biefe  mit  fid^tlid^er  £iebe  porgenommene,  aus  bem 

Überflu§  an  §eit  t^erporget^enbe  Derfd^önerung  5eigt  and],  ba^ 
fold^e  5^i^tigfeit  bod]  [el^r  allgemein  perbreitet  gemefen  fein  mu§ 

unb  jene  gemerblidien  Knfd^e,  bie  ja  ol^nel^in  por  ber  ̂ aus= 
arbeit  3urüdtreten,  nid]t  überfd]ä^t  rperben  bürfen.  Zfian  barf 

überl|aupt  bie  fünftlerifd^e  Betätigung  nid^t  3U  fei^r  preifen;  fte 

ift  bei  burd^aus  primitipen  Dölfern  überall  3U  finben,  unb  aud^ 
ber  Heid]tum  unb  bie  2TlannigfaItigfeit  ber  ©rnamente  ift  für 

foId?e  Stufen  ebenfo  3U  betonen  rpie  bie  (Eigenart  berfelben. 

i)ie  Sd]mu(ffreube  mad^t  erfinberifd),  (Es  fei,  ba  es  fid^  t^ier  ja  aud] 

nid]t  um  bie  Borbgermanen  I^anbelt,  barauf  vev^\d]tet,  eine  „fünfte 

lerifd^e''  (Eigenart  ber  (Eermanen  in  gemiffe#  (Ein3eII^eiten  unb 
(Elementen  ber  bron5e3eitIid]en  ©rnamentif  aufsmpeifen,  3umal 

biefe  (Elemente  fid)  3um  Ceil  aud)  anbersmo  finben.  2tud]  für 

bie  fpätere  §eit  lä^t  fid)  bergleid]en  i)erausftellen,  u>ie  bie  Banb= 
perfd^Iingung  ol^ne  Knfang  unb  €nbe  ober  bie  möglid^ft  poII= 
ftänbige  Ausfüllung  ber  5Iäd^e  mit  Dersierungen.  Dagegen  ift 
als  altes  nationales  ̂ auptgebiet  ber  Betätigung  bie  bjolsfd^ni^erei 

unb  bie  fjolsbemalung  I^erpor3ul)eben.  IDie  ber  ̂ ol5bau  nod\  lange 

ber  in  unferem  IDalblanb  natürlid^e,  typif(i?e  Bau  ift,  fo  bieten 
feine  Balfen,  bie  Cürpfoften  Por  allem  unb  bie  gro^e  Säule  in 

ber  Zfiitte  bes  fjauptraumes ,   bie  5it^ftbretter  am  Dad^e  ebenfo 
u)ie  bie  fjolsgeräte  unb  ̂ ol3gefäge  bem  Der3ierungstrieb  ein 

reid^es  5^1^.  'Dem  ̂ ol3fcbnifetPerf  finb  aud]  mand^e  5ormen,  tpie 
ber  Kerbfd]nitt,  in  ber  Zfietalltedinit  nad^geal^mt:  pielleid^t  ift  bas 

bem  antifen  Stilgefül^l  fo  entgegengefel3te  5led^t=  unb  Der« 
fd]lingungsrperf ,   bas  fpäter  nod]  für  ben  Pölfermanberungsftil 
als  cbarafteriftifd]  gilt,  gleid?en  Urfprungs. 

(Es  gibt  nun  5orfd)er,  bie,  roie  Del^io,  bas  Dorl^anbenfein 

eines  „ureigenen  germanifd^en  5ormenfd]afees"  burci^aus  leugnen 
unb  nur  „barbarifiertes  Cel^ngut'"  annet|men,  au(i]  bei  ben  Borb== 
germanen.  „Über  ein  befd^eibenes  Begel^ren  nad)  Sd|mü(fung 

il^res  Ceibes  unb  il^rer  Bel^aufungen"  feien  bie  (ßermanen  ni(i]t 

l^inausgefommen.  Sie  feien  eine  „Baffe  ol|ne  Kunft"  getpefen, 
l^ätten  noch  gemiffer  feelifcb=finnli(i)er  Dorausfe^ungen  ber  bilbenben 
Kunft  ermangelt,  trofebem  äftl^etifd^e  Begabung  unb  poetifd^e 
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pE^antafic,  rote  Sprad^e,  Hed^t  unb  Heltgion  geigen,  nid^t  feblten. 
Del^to  tx>itt  es  fogar  für  mögltd^  t|alten,  ba§  bte  l)eut[d]en  oE^ne 

BerüE^rung  mit  älteren  Kulturnölfern  gän5lid]  oE|ne  Kunft  ge= 
blieben  mären!  2lud]  bie  fpätere  beutfd^e  Kunft  E^abe  immer 

„etmas  non  bem  (EE^arafter  eines  empfinblid^en  5i*^ntblanb= 

gemäd]fes"  beE^alten.  gemig  5U  meit. 
Dom  g   ei  ft  i   gen  Ceben  ber  (5ermanen  ift  nid|t  all5u  niel  5U 

jagen.  Va^  fie  ein  begabtes  Volt  maren,  E|aben  fie  jpäter  ge=^ 
3eigt:  aber  in  bie  5rüE^3eit  barf  man  nid]t  all3u  niel  E^ineinbeuten, 
am  menigften  auf  (5runb  ber  niet  Späteren  Blüte  bes  norbifd^en 

(5eifteslebens  mit  feiner  gemaltigen  DorfteEIungsmelt.  Die  5ormen= 

fülle  ber  Sprad^e,  beren  Klang  ben  Hörnern  naturgemäß  I^öd^ft  bar= 

barifd]  unb  rauE|  erfd^ien,  ift  nid^ts  eigenartiges.  „3m  gan3en/' 
fagt  BurdE^arbt  mit  HecE^t,  „3eigt  fid|  bie  Sprad^e  je  früE^er  befto 

reid^er;  bie  E^oE^e  (ßeiftesfultur  mit  iE^ren  JTleiftermerfen  tritt  erft 
ein,  wenn  fie  fd^on  im  KbblüE^en  ift  .   .   .   Km  Knfang,  in  iE^rem 
Kufblül^en  muß  bie  S^tadie  ein  E^öd]ft  anmutiges  Spiel  getrabt 

E^aben:  alle  ©rgane  fd^einen  feiner  gemefen  3U  fein,  befonbers 

bas  0E|r,  aud]  bei  (Sried>en  unb  (Sermanen."  Kud]  bie  poetifd|= 
fafrale  Pflege  ber  5prad|e  in  rE^ytlimifd^er  5orm  bei  feierlichen 
Kfteti  ift  primitinen  Döltern  gemeinfam.  Kuf  ber  einen  Seite 

fennen  fie  alle  jene  mit  Can3,  b.  E^.  feierlid]^^  Sdireiten  im 
Kreife  nerbunbenen  fafralen  (EE^orgefänge.  So  3ogen  and)  bie 

(Sermanen  tan3enb,  b.  E^.  rEiytEjmifd]  fd^reitenb,  unb  fingenb,  b.  E^. 
meE|r  plärrenb,  um  bie  ©pferfp^ube,  3.  B.  aud]  bei  Beginn  ber 
Sd^laht,  ober  um  bie  Ceid^e  bes  5üE^rers  l^erum.  Kber  früE| 

gab  es  moE^l  aud|  „Dorfänger''  unb  „Dortän3er",  unb  biefe 
mod|ten  3.  B.  bie  Caten  eines  Derftorbenen  in  feierlichen  JShythmen 
preifen.  Kus  biefen  mieber  auch  E>^i  anberen  Dölfern  oorfommenben 

Cotenflagen  entmicfelten  fich  epifch^ballabenartige  (Sefänge  ein= 
3elner,  mie  benn  bie  Eaten  bes  Krminius  noch  lange  nach  feinem 
Cobe  in  fold^en  gefeiert  mürben.  Damit  finb  and]  bie  „fehr  alten 

Oeber''  3ufammen3ubringen,  in  benen  nad)  Cacitus  bie  Kb= 
funft  ber  Stämme  von  göttlichen  -gelben  befungen  mürbe. 

€pifd^  eingeleitet  mürben  auch  mohl  bie  ̂ auberfprüche,  bie  Be= 

fchmörungen,  epifch  gefärbt  audj^  bie  fonftige  Spruch=,  oor  allem 
bie  Hätfelbichtung,  beren  uralte  Übung  jebenfalls  auf  fein  nieberes 

geiftiges  leben  Eigenartig  ift  r>or  allem  bie  rhythmifd^e 

5orm  ber  poetifd^en  Hebe  bei  ben  (Sermanen  gemefen,  bie 
Klliteration,  bie  mir  mit  Sicherheit  für  eine  fehr  frühe  ̂ eit  an= 

nehmen  bürfen.  —   Ein  ̂ eid^en  etmas  oorgefd]ritteneren  (Seiftes= 
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lebens  xoäve  fobann  ber  Befij3  unb  bie  Übung  einer  Sd^rift, 

unb  tatfäd^Iii^  iiaben  bie  (5ermanen  tuoE^I  febon  in  vevbiältnxs= 

mä^ig  früber  ̂ eit  bie  befannten  5divx\t^exd\ex\,  bie  Hünen,  be= 
feffen.  (5etox%  roerben  biefe  bem  lateinifcben  (b.  b*  (5runbe 

bem  pböni3ifd|=gried)ifd|en)  ‘^Ipbiabet  entfpreebenben ,   burd|  bas 
(Einrißen  in  ̂0(3  edig  umgeftalteten  ̂ eid^en  nicht  nur  als  Sauber^ 
3eicben  beim  Cosorafel,  u>ie  bie  febon  non  Cacitus  erroäbnten, 

auf  £jol3ftäbd^en  eingeritten  notae,  bie  uielleicbt  von  ihnen  all== 
mdblicb  perbrängt  mürben,  uermenbet  fein.  Vielmehr  ift  fid^erlid^ 

früh,  mobl  burd]  bie  (Boten  in  ben  Donaugegenben ,   bie  Der= 
mertungsmöglicbfeit  ber  Sexd\en  3U  5cbrift3meden  ben  Hörnern 

abgefebon,  wenn  roir  and\  T^enfmäler  von  3nfd]rif ten  (auf  HietaII= 
gerät  ufm.)  3uerft  aus  bem  3.  unb  3abrbunbert  befifeen.  Kber 
and]  bann  mar  bie  Übung  ber  Schrift  mehr  ober  meniger  ein 

(Beb^imgut  ein3elner.  — 
Crot  ber  oben  befonbers  betonten  ftarfen  (Bleicbförmigfeit 

ber  2T(enfd]en  unb  ihrer  ©nriebtungen  auf  primitmen  Stufen 

haben  fid]  uns  für  bie  (Bermanen  bod|  auch  mand^e  eigen- 
artigen <§üge  ergeben.  Kud)  mas  über  ben  beutfd^en 

Hlenfcben  im  allgemeinen  gefagt  merben  fann,  barf  uielfacb  febon 

auf  §üge  aus  germanifd^er  §eit  3urüdgreifen,  insbefonbere  mu§ 
ber  3ttbmibualismus  bereits  für  bie  (Bermanen,  menn  aud)  nur 

eine  rob^  unb  unausgeglid^ene  5orm  besfelben,  bietvov<^ebioben 
merben.  5ür  biefen  inbmibualiftifcben  ^ug  feien  nod|  einige 

Helege  bitt3ugefügt.  (Edfar  (D.  b.  g.  IV,  ()  fd^on  b^^  be= 
fonbers  betont;  er  fprid^t  von  ber  „Ungebnnbenliext  bes  Cebens, 

ba  fie,  pon  Kinbbeit  an  an  feine  Pflicht  ober  Sucht  gemöbnt, 

nichts  gegen  ihren  IDitlen  tun".  Unb  Cacitus  (2lnn.  XIII,  5^) 
fügt,  als  er  pon  3mei  Häuptlingen  fprid^t,  bie  bie 

,, regierten",  ironifd)  bitt3u:  ,,fomeit  (Bermanen  überhaupt  regiert 
merben."  <Zxn  anbermal  (Hht.  IV,  76)  h^tgt  es  bei  ihm:  „Die 
(Bermanen  laffen  fid]  nid]ts  befehlen  noch  fich  regieren,  fonbern 

tun  alles  miteinanber  rein  nad]  ihrem  Belieben."  Stdrfer  fann 
ber  neben  ber  3ttnerlid]feit  mi^tigfte  §ng  ber  fpdteren  Deutfd^en 
nicht  gut  betont  merben. 
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Sufaminenftog  unö  erfte  auseinanöerfc^ung  mit 
6er  IDcItftuItttr. 

Wie  ftd^  bie  (Sevmanerx  entwxdelt  liaben  roürben,  roenn  fte 

über  U|re  5tüB^5eit  i^inaus  oi[ne  ftärfere  frembe  Beeinfluffung  ge^ 
blieben  roären,  ift  mü§ig  5U  fragen.  (£5  roar  tB^r  (5efd|t<J,  früB^ 
auf  eine  voext  überlegene  Kultur  5U  flogen  unb  in  iB^ren  Sann 
5U  geraten. 

<£s  f amen  bie  feiten  ber  näB^eren  SerüB|rung  mit 

ben  Hörnern,  bie  unter  'Drufus,  Ciberius,  (ßermanicus  fo= 
gar  roeit  in  bas  (5ermaniens  brangen ,   halb  aber 
bas  red]tsrB|einifd]e  £anb  im  Horben  räumten  unb  fid|  auf  bie 

offupierten,  übermiegenb  feltifd^en  (5reu3lanbe,  bie  erft  fpäter 

3U  prouin3en  geroorbenen  beiben  (Sermanien,  befd^ränften  unb 
bie[e  mie  bas  faft  gan5  feltifcB|e  Defumatenlanb  (Hedargebiet) 
gegen  bie  ausbreitungslüfternen  (Sermanen  ficl^ern  mugten.  Heben 
meiten  ©bftreefen  am  HieberrB^ein  Blatte  Hom  als  Sid^erung 

bie  groge  (5ren5befeftigung  bes  £imes  uom  HüttelrB^ein  bis 

3ur  oberen  Sonau  eingerid|tet.  Kus  ben  romanifierten  (6e= 
bieten  ftrömte  burd]  ̂ anbel  unb  DerfeB^r  im  £aufe  längerer 

Seiträume  natürlid]  mancherlei  äugerlid|es  Kulturgut  3U  ben 

anftogenben  (Germanen.  €s  folgten  bie  feiten  ber  frieblidjen 

3ur>afton  ber  (Sermanen  in  bas  fjeer  unb  fchlieglid]  ben  Se= 
amtenftaat  ber  Hörner,  roeiter  bie  Knfiebelung  germanifd]er 
Stammesteile  in  bem  entuölferten  Hömerreid^ ,   enblid]  ber 

friegerifd^e  Knfturm  gegen  basfelbe  unb  beffen  S^^^t^^ümmerung, 
bie  fogenannte  Dölferroanberung ,   beren  Knftog  aus  bem  fernen 
©ften  fam.  5ür  bie  (Entmidlung  ber  fpäteren  beutfd^en  Kultur 

ift  es  nun  t>on  grögter  Sebeutung,  roie  meit  bie  ̂ xxnev- 

germanen  —   nur  um  biefe  B>anbelt  es  fid|  für  uns  — 
in  biefen  3^hrhunberten  von  ber  römi[d^en,  b.  h. 
ber  W   eltfnltnv  bereits  beeinflugt  mürben. 

Stetntjaufen,  Kulturgcfd?id?tc  ber  Deutfdjeu  im  JTlittelaltcr. 2 
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fjierbei  ift  5unäd]ft  feftsuftellen,  ba§  füblidie,  italifd^e  (£in^ 
roirfungen  burd|  ben  £;anbel  fd]on  lange  Dorl^er  beftanben. 

3n  ber  La  Tene-^eit  übertDog  bann  ber  feltifdie  €influ§:  l^atte 
man  in  ber  Bron3e3eit  fid]  bereits  3U  eigenen  Schöpfungen 

emporgearbeitet ,   fo  mürbe  man  in  ber  <£i\en^eit  mieber  ab= 
hängiger,  eben  non  ben  Kelten,  bie  aber  ihrerfeits  mieber  uieb 

fach  fübliche  unb  fübroeftlidie  (Sinffüffe  (r>on  2T(affiIia  h^^) 
(5ermanen  vermittelten.  So  folgte  man  3.  3.  bei  ber  ̂ erftettung 

ber  5ibeln  in  ben  erften  nachchriftlidien  3<^ht^htinberten  früheren 

feltifdien  2T(uftern,  bie  inbeffen  ihrerfeits  auf  römifche  3urücfgehen. 
3e^t  foll  es  fid)  aber  um  birefte  römifche  fiinfiüffe 

Da  finb  einmal  bie  ̂ aiitiinnbevie  fd]ärfer  als  bisher  aus= 

einanber3uhalten.  <£s  ift  ferner  mohl  3U  beaditeWf  ob  es  fid] 
um  Übernahme  rein  äußerlicher,  burd]  ben  -^anbel  eingeführter 
Dinge  ober  um  innere,  roirflid]  fulturelle  Seeinfluffung  hcmbelt. 

ber  Cat  maren  bie  Cinmirfungen  anfänglich  recht  gering, 
bie  Seeinfluffung  bes  eigentlid]en  (ßermaniens  rein  äußerlid].  Die 
frühen  Hömer3Üge  in  bas  3^ttere  blieben  ohne  Hachmirfung. 

5olgenreid]er  mar  bie  germanifd^e  Heisläuferei,  mancher  Sölbner 
mod^te  allerlei  Hömifd^es  fpäter  in  bie  ̂ eimat  bringen.  Das 

michtigfte  bleibt  aber  ber  ̂    an  bei.  ZHan  barf  fich  fchon  ben 

älteften  vorgefd]id]tlid|en  ^anbel  (Europas  nicht  gering  vorftellen. 

Der  ̂ änbler  mirb  frühseitig  burd)  bas  <5a!\ivedit  gefd)üßt,  ift 
alfo  millfommen.  Die  Bebürfniffe  maren  ja  im  allgemeinen  fehr 

gering,  aber  es  gab  fold)e,  bie  im  Canbe  felbft  gar  nid)t  ober  nur 
mangelhaft  befriebigt  merben  fonnten.  So  mußte  fehr  früh 

Sal3  bievbeiqefüiivt  merben.  Sd]on  in  ber  jüngeren  Stein3eit 

fcheinen  ferner  beinahe  gemerbsmäßig  bievge\teüte  fchöngearbeitete 
Steingeräte  nach  cSegenben  mit  minberem  ober  meniger  geeignetem 

Zfiatevial  (5^uerfteine  gibt  es  nicht  überatt,  Hephrit  in  Deutfd)' 
lanb  gar  nid)t)  verhcmbelt  3U  fein;  in  ber  3ron3e3eit  fam,  mie 

bie  3ron3e  unb  bas  (ßolb  nad)  Horben,  fo  ber  begehrte  Herrn 

ftein  in  bas  fübliche  «Europa  auf  alten,  häufig  burch  reiche  Depots 
funbe  feftftellbaren  fjanbelsmegen ,   bie  meift  ben  £auf  gemiffer 
5lüffe  entlang  über  £anb  (Europa  burd)querten.  Da3U  fam  ein 

früher  Seeverfehr  3mifd)en  Sfanbinavien  unb  ber  ©ftfee==  mie  ber 

Horbfeefüfte.  Der  ̂ anbelsverfehr  3mifchen  Hörnern  unb  (5er= 

maxien  fcheint  fid)  früh  befonbers  auf  ben  2TEenfd)en=(Sf lauem) 
hanbel  erftredt  3U  haben ;   bafür  mürbe  ibein  eingeführt.  Hatürli(^ 
haben  bie  römifd)en,  uns  auch  burch  Cäfar  unb  Cacitus  be3eugten 

^änbler,  bie  fühn  fogar  meit  nad)  Horben  brangen  —   felbft  in 
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Sfanbtnapten  farmte  man  römifdies  (5elb  — ,   balb  and]  anbere 
Singe  gebrad|t,  rote  bie  5unbe  5eigen,  nor  allem  2T(etaIIgeräte 

unb  =gefäge,  5d]mucffad]en,  JDaffen,  uielleid^t  and?  Pfeffer. 
<£ben  bie  5unbe  i^elfen  uns  beffer  über  bie  (£in5elf^eiten 

bes  römifd]en  3mports  unterrid]ten  als  bie  £ei|nu)örter ,   auf 

bie  man  fid]  fonft  ftü^t.  Sei  biefen  bleibt  einmal  bie  2IIters= 
beftimmung  ber  Übernaf^me  fd)roierig.  VOiv  gewinnen  nur  baraus, 

ba§  bie  ID  Örter  bie  3rr>eite  £autr>erfd]iebung  mitgemad]t  f^aben 
ober  lateinifd]  c   nod]  als  k   gefprocben  5eigen,  einen  Spielraum 

bis  3um  ö.  ̂aiitlinnbevt,  ober  baraus,  ba§  gemiffe  angelfäd]fifd]e 
£ef^nu)örter  aus  fprad]Iid]en  (Srünben  nodi  aus  ber  fontinentalen 

Seit  ber  2tngelfad]fen  ftammen  müf[en,  einen  foId]en  bis  ̂ 50  n.  (£i^r. 
IDeiter  aber  beroeifen  bie  £ef^mx)örter  burd]aus  nid]t  immer  bie 

Seuf^eit,  fonbern  oft  nur  eine  anbere  5orm  ber  betreffenben  Sad^e 
(pgl.  3.  S.  Kd[e  ober  IDall).  Don  ben  5unben  i^ingegen 

3eigen  uns  3unäd]ft  bie  Zfinn^en,  bag  ftärferer  römifd^er  J^anbel 
t)or  Sero  nur  bis  an  bie  €ms  brang  unb  nad^  bem  eigentlid^en 

3nnergermanien  erft  gegen  2tusgang  bes  2.  3^if]i^f^iiiiberts  eim 

fel5t.  2tn  importierten  römifd]en  ober  pror>in3iaIrömifd]en  (5egen= 
ftänben  fommen  inSetrad^t:  Sron3egefäge  (itali[d]e  [fapuani[d]e 

Sron3eeimer  unb  Kafferoüen],  fpäter  gallifd^e,  befonbersr>omSieber= 
rt^ein  ftammenb),  (SIdfer,  Congefd^e  (Terra  sigillata),  baneben 
[ebener  unb  meift  erft  fpdter  (5ürteI[d]naIIen,  Bibeln  u.  bergt., 

mögIid|erroei[e  and]  Crinft]ornbe[d]ldge,  bie  aber  ebenfo  roie  bie 

£)dnge3ierate  unter  römifd^em  (Sinflug  in  (5ermanien  [elbft  t|er^ 
geftellt  [ein  fönnen.  Sa§  berlei  im  germani[d]en  Sorben  unb 

aud]  im  inneren  Seut[d)Ianb  beget^rt  mürbe,  beftdtigt  uns 

mieber,  was  im  uort^erget^enben  Kapitel  über  bie  nid]t  3u  unter= 
[d^d^enbe  £ebensl:^altung  unb  Kutturftufe  ber  (5ermanen  ge[agt 

mürbe.  Sie  (Sefd§e  [d]einen  übrigens  burd]meg  mit  bem  IDein= 
t^anbel  3u[ammen3ul)dngen.  IDas  mir  [onft  von  (Entlef^nungen 

mi[[en,  betrifft  bie  r ö m i [ d) e n   ® ffupations=  unb  (Sren3gebiete 

an  Hinein  unb  Sonau,  von  benen  fie  erft  uiel  [pdter  burd)  Der^ 
mittlung  bes  frdnfi[d]en  Staates  unb  ber  Kird]e  ins  S^nete  brangen. 

Sal^in  gel^ören  bie  römi[d^  gearteten  Se3eid]nungen  ber  VOodiew 

tage  (3um  Ceil  nur  Überfefeungen):  Sonntag  uon  Solls  dies,  IHontag 
uon  Lunae  dies,  Donnerstag  uon  Jovis  dies,  Freitag  t>on 

Veneris  dies,  aud|  Dienstag  uon  Martis  dies,  ndmiid)  [d]mdbi[d]= 

aHemanni[d^  S^^tag :   Cag  bes  giu,  norbmeftlid)  Sienstag,  Sings= 

tag:  Cag  bes  neuerbings  nad]gemie[enen  Ct^ing[us  (=  IHars), 
nad^  Kluge  and\  bayri[d^=öfterreid^i[d]  Crtag  = 
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(burd)  gotifd^e  Dcrmittlung  bonauaufmärts) ,   enblid)  Saterbag 

(nteberrl^ctmfd)  für  Sonnabenb,  englifd)  saturday)  von  Saturni 
dies  Dal^in  gel^ört  bie  Übernal^me  ber  römifd^en  3^to^d]nung; 

bie  (Setmanen  3äl)Iten  fonft  nad^  Ztäd^ten  (nod^  im  \6.  3al|ri^unbert 
Brief fd]IugformeI:  hiermit  Dtel  guter  Bäd]t)  unb  I^atten  bas 
2Tlonbial|r.  Dai^in  gei^ört  alles ,   was  mit  ber  IDeinfuItur 
(vinum,  mustum  [2Tloft],  acetum  [€ffig],  miscere  [mifd)en]^ 

lagena  [£ägel],  Kelter,  preffe  ufm.),  mit  ber  feineren  ®bft=  unb 
(ßemüfefultur  (Kirfd^en,  pflaumen,  pfirfid),  Kaftanie,  Kürbis  ufm.), 

ber  Kod)funft  (Küd^e,  Kod],  Keffel,  Pfanne,  pfifter  [Bäder], 
Semmel),  aud^  fd)on  mit  bem  Steinbau  (Kalf,  Riegel,  2Tiauer, 

Pfoften,  5^nfter,  Keller,  SöHer)  sufammenl^ängt;  bal^in  bie  Heilte  ber 

2T(ün3=  unb  (5emid]tsbe3eid|nungen  (Znün3e  [moneta],  silihha,  altEiod)^ 
beutfd),  [siliquaj;  pfunb,  Ün3e)  u.  a.  3^  jenen  cSegenben  mirb  aber 
infolge  ber  innigen  Berüt^rung  aud]  eine  u>irflid|e  Komanifierung 
bes  gan3en  Cebens  bis  3U  einem  gemiffen  (5rabe  bel^auptet  merben 

fönnen,  unb  bas  5unbmaterial  foll  fogar  3eigen,  ba§  gerabe  bie 

wenigen  germanifd^en  Stämme  biefes  (Sebiets  berfelben  piel  ge= 
ringeren  IDiberftanb  entg eg enf efeten  als  bie  feltifd^en.  Wie  ber 

Saterbag  nur  in  nieberrl^einifd]en  Canben  norfommt,  fo  ift  biefes 

ben  Hörnern  (plinius)  am  beften  befannte  (Sebiet  überl^aupt  eine 

J^auptftätte  römifd^en  €influffes,  roie  ftd^  biefem  ja  fd^on  frül^ 

bie  Ubier  ober,  mie  fie  fid^  lieber  nennen  l^örten,  bie  Kgrippi== 
nenfer  gern  I^ingaben.  3^  übrigen  finb  l^ier  aber  bie  Cräger 

biefes  (£inf[uffes  roeniger  (Setmanen  als  Kelten ;   non  il^nen 
fam  burd^  fjänbler  mand^es  Hömifd^e  and)  3U  ben  ̂ riefen  unb 

roeiter  3U  ben  übrigen  Küftengermanen ,   t>iel  mel^r  als  3U  ben 
anfd^einenb  allem  Hömifd^en  unb  Keltifd^en  mei^r  abgeneigten 
Setmanen  am  redeten  Ufer  bes  Hieberrl^eins. 

U)oI]I  3U  unterfd^eiben  r>on  biefer  römifd^en  (£injlugfpl)äre 

ift  aber  3nnergermanien,  t>or  allem  Horbmeftbeutfdilanb. 

£}ier  ift,  roie  gefagt,  in  ben  erften  beiben  n.  €t|r. 
non  roirflid^em  römifd^en  Einfluß  feine  Hebe,  aud]  nod) 

faum  pon  römifd^er  fjanbelsroare.  2lud)  Cacitus  beftätigt  für 

feine  Srit,  ba§  nur  bie  Sten^getmanen  allerlei  Hömifd^es  am 

nal)men  unb  erf|anbelten,  nid]t  bie  ̂ nnetgetmanen.  Der  Über- 
lanboerfef^r  im  ©ften  ( Bernftein)  l^at  borti^in  allerbings  namentlidi 

feit  Heros  feiten  fd]on  niel  römifd^es  ̂ ^anbelsgut  gebrad^t; 
ebenfo  mag  ber  Seei^anbel  ben  Küftengermanen  mand]erlei  et^er 
permittelt  l\aben  als  benen  im  Binnenlanbe.  Dor  allem  3eigt  bies 

bie  fef^Ienbe  Beeinfluffung  ber  l|eimifd)en  Keramif.  3^  Caufe 
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ber  Seit  aber  roudifen  bte  €inflüffe  infolge  ber  Bestellungen  su 

ben  rSmifdien  prouinsen  unb  bes  roadifenben  (Einftrömens  t>on 
(Sermanen  in  rSmifdie  Dienfte.  3^  fpätrömifdier  geit  mug  3.  B. 

bie  IDein=  unb  ©bftfultur  fd|on  roeiter  nad|  ©ften  gebrungen  fein. 

Ifian  l|at  in  pfat|lbauten  in  5ulba  aus  biefer  §eit  Crauben=  unb 
pfirfidiferne  gefunben.  5 tarier  u^irften  fobann  fiinflüffe  uon  ber 
©onau  17er.  Die  bie  (5rensen  bebrängenben  2T(arfomannen  mod|ten 

aud|  pon  frieblidien  Berül|rungen  mannigfadie  €inu)irfung  erfal|ren. 

2tm  meiften  gewannen  in  biefer  Besieliung  bie  (5oten,  sumal  in 

ber  pon  il|nen  befehlen  basifdien  propins,  Pon  ber  B|5beren  Kultur, 
befanntlidi  aud|  bereits  Pom  (£l|riftentum,  unb  permittelten  I|ier 

mandierlei  bonauaufroärts.  3^  XDeften  aber  tparen  es  bie  neu== 
auftretenben  großen  Stämme  ber  5t^cmfen  unb  Klemannen,  bie 
immer  l|eftiger  bie  römifdien  (Brenslanbe  bebrängten  unb  fie 

weitet  unb  toeiter  offupierten  ober  fid|  burdi  (Einrpanberung 

feftfe^ten.  5i^anfen  unb  Klemannen  fteHten  aud|  bas  ̂ aupt* 
fontingent  als  Sölbner  für  bas  römifdie  ̂ eer,  bas  su  €nbe  bes 

3cil|rl|unberts  überl|aupt  übermiegenb  germanifdi  tpar.  Croß= 
bem  nun  bie  Klemannen  als  bie  typifdien  Barbaren,  als  rol^e, 

ipilbe  ̂ erftörep  galten,  seigen  fie  ebenfo  roie  bie  Spanten  balb 

erl^eblidiere  römifdie  (£inn?irfungen.  Beibe  mürben  nun  5U  roirf' 
lidien  Bauernpölfern;  bie  £ebensl|altung  nal|m  mandierlei  Hömifdies 
an.  Die  Klemannen  l|atten  nad|  Kmmianus  ZHarcellinus  um  bie 

2Tütte  bes  römifdier  Krt  erbaute  Dörfer, 
b.  l|.  fie  rPol|nten  3.  C.  fd|on  in  5teinl|äufern  ober  permenbeten 

bei  il|ren  fjäufern  menigftens  fd|on  ftärfer  bie  Steine.  (Sans 
anbers  ftel|t  es  aber  nod|  immer  bei  ben  Stämmen  bes 

Borbme ft ens,  ben  Briefen  unb  ben  jeßt  ältere  Stämme  per* 
einigenben  Sadifen.  3^^^^^  bleibt  es  smar  bei  bem  ermäl|nten 

römifdien  3^^portgut:  fonft  ift  aber  meber  pon  l|öl|erer  £anb* 

mirtfdiaft,  ©bft*  unb  IDeinfuItur,  Steinbau  nod|  fonftigen  por* 

gefdiritteneren  Kultureinrid|tungen  rpid|tiger  2lrt  bie  Bebe.  3^' 
beffen  ift  aud|  für  bie  sum  Ceil  ftärfer  romanifierten  IDeft* 

germanen,  insbefonbere  bie  5i^cinfen,  f eftsul|alten ,   baß  bie  ger* 
manifdie  (Eigenart  troß  aller  äußerlidien  (£ntlel|nungen  burd|aus 

betpal|rt  rnirb.  Das  seigt  im  Kunftl|anbmerf  por  allem  jener  fo* 

genannte  ,,DöIfermanberungsftir',  auf  ben  l|ier  nid|t  näl|er  ein* 
gegangen  fei. 

Das  seigt  aber  aud|  Krt  unb  IDefen  ber  5ranfen  felbft 

bann  nod|,  als  fie  nad|  ben  Stürmen  ber  Dölfermanberung,  bie 
ja  für  bie  Znel|rsal|I  ber  (Setmanen  ein  ̂ urüdfinfen  in  bie 



22 gtoettcs  Kapitel. 

roirtfd^aftlid^en  guftänbe  bemalte  ber  §eit  (Edfars  bebeutete  unb 

roteberum  IDanberperiiältniffe  I|erbctfüt|rte ,   großes  Hetd^ 

gegrünbet  l\aiten,  <£s  follte  von  all  ben  Heid^sgrünbungcn 

auf  römtfd^em  Boben  ’ —   r>on  bem  Sonberreid)  bcr  2IngeI[ad]fen 
abgefel^en  —   allein  bauernben  Seftanb  I|aben  unb  für  bie 
fpdteren  X>eut[d|en  eine  grunblegenbe  fulturelle  unb  ftaatlid^e 
Sebeutung  geu)innen.  Dom  Stanbpunft  b.er  IDeltfultur  aus 

gefeiten  bebeutete  bie  ̂ eit  ber  Dölfermanberung,  ber 

Zertrümmerung  bes  römifd^en  Heid]es,  3u>eifello5  eine  fd^mere 
(£rfd^ütterung.  .^ödifte  Kulturgüter  i|aben  in  langen  ̂ extränrnen 
erft  mieber  neu  errungen  roerben  müffen,  non  ber  Z^^^ftörung 
einer  l|od)gefteigerten  ftäbtijcben  Zii^ibf^^lion  gan3  abgefet^en. 

'Die  Einfügung  bes  frifd^en  unb  begabten  (Sermanentums 
in  ben  bisl^erigen  €ntu)idtungspro5e§  ift  alfo  teuer  erfauft. 

3mmerl:|in  ift  non  einer  Dernid^tung  ber  bis  teerigen  Kultur 
nid)t  bie  Hebe.  Die  ̂ oxi(^ono\\on  empfanben  nid^ts  t>on 

einem  Kbfdineiben  ber  bisl^erigen  (Entmidlung.  X)as  römifd]e 
Heid]  ift  in  ben  Kugen  ber  Dölfer  nid]t  3ugrunbe  gegangen: 

Kaifertum  unb  (£I]riftentum  blieben  lebenbig.  Die  fulturellen 

Crabitionen  lebten  uor  attem  in  ber  Kird]e  fort,  abgefel^en  von 

Hv3an3,  bem  eigentlid]en  Hüd3ugsort  ber  Kultur  unb  bes  ftaat= 
lid]en  XDefens  ber  Kntife.  5ür  ben  neuen  (£ntmidlungsabfd]nitt 

bes  Kbenblanbes  mar  eine  eigenartige  2T(ifd]ung  t>on  Hömertum, 
bem  mit  it]m  fd]on  uerbunbenen  (El^riftentum  unb  germanifdiem 

Barbarentum  be3eid]nenb.  Kber  als  friegerifd]=politifd]e  2Tlad:]t 

r>on  urmücbfiger  Kraft  i]at  gerabe  bas  ̂ J^^^nfenreid]  bie  Der= 

l]ältniffe  bes  gefamten  Kbenblanbes  neu  gefeftigt :   als  faro== 
lingifcbes  Unberfalreid]  trat  es  aud]  äu^erlid]  an  bie  Stelle  bes 

römifcben  Heid]es.  5ür  bie  romanifd]e  IDelt  bebeutete  bas 

5ranfenreid]  bie  5ortbauer  ber  Barbarenl]errfd]aft,  bie  5i^ctn!en 
felbft  aber  mürben  gelel]rige  5d]üler  ber  Homanen,  ol]ne  bod] 
il]re  Eigenart  auf3ugeben.  Die  von  il]nen  felbft  empfunbene 

Barbarei  fud]te  nod]  Karl  ber  (Srojge  3U  befeitigen.  Kls  fid] 
fpäter  ein  öftlid]es,  eigentlid]  beutfd]es  Heid]  bilbete,  blieb  mieber 

bei  biefem  bie  militärifd]  =   politifd]e  fjegemonie,  unb  bie  3bee 
ber  5ortbauer  bes  römifd]en  Heid]es  t^aftete  aud]  an  il]m:  aber 

für  5i^cm3ofen  unb  3tciliener  blieben  bie  Deutfd]en  bie  ,,Bar- 

baren'',  unb  biefe  fud]ten  von  jenen  immer  mieber  3U  lernen, 
als  ben  €rben  ber  aud]  in  it]ren  Crümmern  überlegenen  alten 
Kultur. 

5d]on  im  5ranfenreid]e  felbft  beftanb  ein  ät]nlid]es  Der== 
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llältnis.  Vet  fulturelle  5d]it)erpunft  lag  in  feinem  romanifierten 

ibeften,  aber  ber  politifcb  roirlfame  Ceil  mar  ber  fd]on  gan3 
germanifd]  gemorbene  0ften  mit  feiner  frifd]eren  Dolfsfraft.  Da3u 

fam  nun  bie  Kid|tung  ber  fuItureII==poIitifd^en  Betätigung  bes 
5ranfenreid]5  nadi  ®ften,  moburd]  auch  bie  auf  altem  (5ermanem 

hoben  gebliebenen  Stämme,  sule^t  bie  urmüd^figften  r>on  allen, 
bie  5ad]fen,  bem  5ranfenreid]  einuerleibt  rourben.  5ür  biefe 

Stämme  bebeutete  bas  eine  (nad^  ®ften  immer  geringere)  2ln= 

nät^erung  an  bie  i|öl^ere  römifd|=germanifd]e,  fränfifd]e  Kultur,  ein 
neues  Stabium  ber  €ntu)idlung.  Vas  fränlifd^e  Heid)  rourbe  ber 

Dermittler  ber  non  il)m  aufgenommenen  filemente  ber  römifd]- 

d)riftlid]en  Kultur.  5reilid)  i|anbelt  es  fid]  um  eine  aus  ben  r>er= 

fd)iebenen  filementen  neu  fd)affenbe,  eigenartige  fränfifd)e  2T(ifd)= 
fultur.  firofe  ber  Durd)bringung  römifd)en  unb  germanif(^en 

XDefens  ift  es  aber  nüfelid],  fur3  bie  römifd)en  filemente,  bie 
3unäd)ft  bem  5i^cinfenreid],  bann  burd]  biefes  unb  uor  allem 

fpäter  burd]  bie  Kircbe  ben  X>eutfd]en  vermittelt  mürben,  für  fid) 
3U  überbliden,  mie  id)  bas  ausfül)rlid)er  in  meiner  ,,(5ef(^id)te  ber 

beutfd)en  Kultur''  (S.  37  ff.)  getan  t)abe.  3^  äußeren  £ebens^ 
I)altung  f)anbelt  es  fid)  ba  3unäd)ft  um  ben  (übrigens  and)  im 

5ranlenreid)  nod)  fel)r  befd)ränften)  Steinbau,  um  J^ausgerät 

(Cafeltud),  Kiffen,  SacE,  5Iafd)e,  Keld),  allerlei  Xfietaü^ 
gefd)irr,  ̂ etallfpiegel,  Sd)IüffeI,  Kette  u.  a.),  Beleud)tungsgerät 
(Ker3e,  ©llampe),  von  firad)tftüden  nur  um  bas  fjemb  unb  bie 

Sode  unb  gemiffes  Sd)ul)merf,  um  allerlei  Sd)mud  unb  ̂ xevat, 

um  ben  Kopfpufe  ber  5i^auen,  ben  Siegelring,  meiter  um  neue 

ober  mobifi3ierte  XP affen  (ßiafenlanie ,   £angfd)mert) ,   um  Per= 
feinerung  ber  Körperpflege  (^aar=  unb  Bartpflege)  unb  bes  Babe= 
mefens,  um  bie  Befanntfd)aft  mit  einer  vorgefd)ritteneren  är5tlid)en 

Kunft,  um  neue  XTEufifinftrumente  (pfeife,  unb  Spiele 
(Brettfpiel).  XTI an  lernte  fobann  eine  feinere  Kod)funft,  namentlid) 

aud)  bie  halb  übertriebene  Dermenbung  neuer  (Sewixv^e  —   vom 

Pfeffer  mar  fd)on  bie  Hebe  — ,   eine  feinere  Badfunft,  gemöt)nte 
fid)  3.  C.  andt  an  leid)tere  Koft  ((5emüfe,  5i^üd)te,  5ifd)e),  morauf 
fpäter  and)  bie  Kird)e  i)inmirfte,  unb  an  größere  Hcägigfeit  im  fiffen, 
namentlid)  be3Üglid)  bes  5rül)mal)ls.  Km  XDein,  ben  man  and) 

mür3te,  fanb  man  immer  mel)r  (6efd)mad;  bas  Bier  galt  feit  ber 
(£I)riftianifierung  3unäd)ft  als  t)eibnifd)es  (ßetränf.  Vie  tPeintultur 

brang  immer  meiter  vor,  im  7.  3ut)rl)unbert  in  bie  pfal3,  nid)t 

minber  bie  gleid)falls  von  ben  Hörnern  übernommene  ©bft=  unb 
©emüfefultur,  aud)  bas  ©fulieren  unb  pel3en.  VTian  lernte  3U  ben 
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früt^er  erroäl^nten  Krten  nbd]  bie  Zfianiel  unb  Kprifofe,  fpäter  bie 

Sirne  unb  uon  (Semüfen  u[ix>.  Spargel,  feineren  Hettid), 

paftinafe,  (Surfe,  2T(eIone,  Sellerie,  peterfilie,  Kerbel,  Knis, 
5end)el,  Senf,  u>eiter  als  5utterfraut  bie  ibicfe  fennen.  Don 

ben  Hörnern  übernal^m  man  ferner  bie  JDiefenfuItur,  bie  Düngung 

bes  Bebens,  bie  JDaffermül^le,  beffere  Butter=  unb  Käfebereitung, 
bie  H)oIIfd]ur.  IDeiter  berul^te  ber  ̂ anbel  uielfad)  auf  römif d^en 

(Elementen;  5U  ben  fd)on  angefül^rten  (Seu)id)tsbe5eid]nungen -fei 
als  römifd^es  2Ha§  ber  Sd^effel  l^in5ugefügt.  5ür  bas  frdnfifd^e 
2T(ün5U)efen  roar  Hom  felbftuerftänblid)  bas  Dorbilb:  uon  einer 
u>irflid]en  (Selbroirtfd^aft  tonnte  bei  ben  mieber  gan3  naturab 

mirtfd^aftlicben  ̂ uftänben  fonft  feine  Hebe  mef^r  fein.  §u  ben 

I^eimifd^en,  übrigens  jefet  uielfad^  ueruollfommneten  (Sewexbsavten 

tarnen  neue  l)in3U,  bie  ber  HTaurer,  ber  (Slafer,  ber  Sd^Ioffer. 

(Semiffe  (Elemente  l^öf^erer  Ced^nif,  etma  beim  Straßenbau 
(strata),  unb  aud]  ber  großen  Kunft  retteten  ft(i]  aus  ber  Kntife 
in  bie  fpätere  Crabition.  Ce^teres  gef d^ai|  mefentlid^  burd|  bie 

Kird)e.  5d\on  ber  Kird^enbau  gel^t  in  feiner  (Srunbform,  ber 

Bafilifa,  auf  bie  Kntife  3urüd,  unb  felbft  in  ben  eigenartig  enb 

roidelten  fpäteren  Kird^enftilen ,   bem  romanifd)en  uor  allem,  ift 
boeb  an  römifd^e  (Srunbelemente  angefnüpft.  Kber  eben  nur  bie 

von  ber  Kird^e  übernommenen  Kunftelemente  fonnten  nod)  ruirfen, 

nxdtit  mel^r  bie  eigentlid?e  Kntife.  (San5  treffenb  meift  De^io  barauf 

bin,  u>ie  uerftänbnislos  bie  Barbaren  bie  römifd^en  Baubenfmäler 
in  ben  H^einlanben  anblicften.  Kber  immerbin  mirfte  bie  antife 

Kunft  au(i]  in  ber  fird^Iicben  Dermittlung  bod^  eben  nod?  als 

lebenbige,  wenn  aud)  befebnittene  unb  uerfümmerte  Kntife.  So 

erhob  fie  ficb  3U  einem  lefeten  Kuffladern  in  ber  fogenannten 

farolingifcben  Henaiffance,  bie  aber  sugleicb  bauon  seugt,  roie 
fie  ficb  fd?on  in  bas  Derftänbnis  barbarifeber 
Hlenfcben  eingefügt 

3u  fo3iaIer  Be3iebung  blieben  bei  ber  fid?  nunmehr  bilbenben 

(5runbberrfd)aft  —   bie  einbringenben  (Sermanen  festen  fid)  oon 

Knfang  an  als  große  unb  fleine  (Srunbb^rren  feft  —   bie  2tb= 
bängigfeitsuerbältniffe  ber  ginsleute  nicht  o^ne  römifd^e  Beein= 
fluffung  (bureb  bie  Domänemoirtfebaft  unb  bie  Übertragungsformen 

ber  precarei  [t>on  ber  Kirche  ausgebilbet]  fomie  bie  eigentliche 
Kommenbation,  burd)  bie  fi(^  einer  in  ben  Sd^uß  eines  mächtigen 
begab).  2lus  ber  römifd^en  entoidelten  ficb  fpäter  bie 

fjobeitsreebte  ber  bamit  beliebenen  (Sroßen  (|.  S.  5^).  Das  Staats- 
u>efen,  bie  Derfaffung  unb  bie  Kuffaffung  ber  öffentlichen  Kmter 
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blieben  im  (ßrunbe  germanifd),  aber,  fomeit  es  bie  fid)  bod) 
immerl^in  entmidPelnben  Derl^ältniffe  erforberten,  mären  römifd^e 
(£inrid]tungen  bod)  nid|t  gans  oi^ne  ̂ inroirfung.  Dem  entmicEelten 

5inan3=  unb  Steuermefen  maren  bie  5i^cmfen,  mie  ja  in  lDeft= 

europa  nun  allgemein  ein  naturalmirtfd^aftlid^er  Hüdfd^Iag  I|erein= 

brac^,  nid]t  gemad^fen,  aber  bas  fpdter  fo  mid^tige  ̂ oüwe\en  be= 
I^ielten  fie  bauernb.  2tus  ber  Dermenbung  im  öffentlid^en  Ceben  uor 
allem  übernal|men  fie  bie  römifd^en  2TTonatsnamen.  Die  Permaltung 

ber  fpäteren  <§eit  5eigt  in  mand^en  Dingen  Spuren  römifd^en  (£in= 

fluffes,  uor  allem  bie  Kan3lei.  ®emi[fe  €in3ell]eiten  bes  Beamten^ 
ftaats  ferner,  bie  man  aber  aud|  nod]  umgeftaltete,  mürben  über= 
nommen  ((ßrafenamt)  ober  mit  germanif d)en  Dienftuerrid]tungen 
oerfnüpft.  Das  feit  ber  IPanberungs3eit  uiel  fefter  ausgebilbete 

Königtum  mürbe  nun  römifd]  gefärbt,  uor  allem  burd]  bie  ab= 

folutiftifd]e  Kuffaffung  ber  Homanen;  bie  Ausübung  ber  Hegierungs= 
gemalt  ät^nelte  met^r  unb  mel^r  bem  IPefen  bes  3^P^riums,  bem 

man  and]  gemiffe  Citel  entnat^m.  Die  Salbung  unb  bie  3nfignien 

mie  gepter  unb  Krone  famen  fpäter  and]  i|in3U.  Sd^lieglid]  ift 

bann  ber  Begriff  bes  unmerfalen  Kaifertums  felbft  mieber  auf=^ 
getaud]t,  mol|l  burd]  ben  (£influ§  ber  Kird^e,  unb  als  eine  fei^r 
i|od]gei|altene  (£rbf(^aft  uon  ben  (Sermanen  bauernb  bemai^rt 
morben.  Das  römifd^e  Hed)t  mar  3U  entmidelt  unb  frembartig, 
als  ba§  es  auf  bie  (Sermanen  übergel^en  tonnte.  Das  gefd^a^ 
erft  im  ausgel^enben  ZTTittelalter.  Die  Kird^e  lebte  aber  natürlid^ 

nadti  römifd^em  Hed^t,  unb  in  3l(^K^^^  überijaupt  nid^t 

nur  einigermaßen  lebenbig  geblieben,  fonbern  and]  meiter  enU 
midPolt.  Kus  bem  Strafred^t  gingen  übrigens  bas  (Sefängnismefen 

(Kerfer,  Kette)  unb  bie  5olter  frül]  auf  bie  5i^cmfen  über.  Die 
entmidelteren  Perl^ältniffe  erforberten  ferner  bie  2tuf3eid)nung  bes 

l^eimifd^en  Hed?ts,  b.  1^.  ber  einzelnen  Stammesred^te.  Sie  er- 

folgte  un3meifelB|aft  nad^  römifd^em  Beifpiel  —   mie  benn  aud^ 
bie  Seitfolge  ber  Kuf3eid^nungen  ber  ftufenmäßigen  Knnät^erung 

ber  Stämme  an  bie  I^öl^ere  Kultur  entfprad^,  non  ber  nod^  unter 

(£I|lobmig  (€nbe  bes  5.  3<^i|i^i!wnberts)  niebergefd]riebenen 

Lex  Salica  bis  3U  ber  erft  unter  Karl  b.  Großen  erfolgten  Kuf*' 
3eid|nung  bes  friefifcben  unb  fäd^fifd^en  Hed^ts.  Sie  erfolgte  au^ 
burd^  lateinifd]  gebilbete  Ceute  unb  in  lateinifd^er  Sprache. 

Das  mar  infofern  faum  anbers  möglid],  als  fd^reiben  nod^ 

lange  nur  lateinifd]  fd^reiben  bebeutete.  Diefes  S(^riftmefen  mit 

bem  bamals  fo  mid^tigen  Urfunbenmefen  mar  eine  ber  michtigften 

Kulturerrurigenfchaften,  bie  bie  5ranfen  unb  bie  fpäteren  Deutfch^n 
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bem  Hömertum  Dcrbanften,  aber  es  blieb  lange  ein  frember,  balb 

mit  Hefpeft,  balb  mit  5d\en  betrad^teter  Seftanbteil  im  beutfd]en 

£eben,  mie  bie  gefamte  l^öl^ere  Bilbung  unb  bie  nöllig  römifd)= 

romanifd]e  IDiffenfd^aft  überl^aupt.  5d?rift=,  5d]ub  unb  Bilbungs^ 
mefen  roie  bie  (Seleiirfamfeit  roaren  unter  grünbltd^er  2T(inberung 

bes  in  (5aIIien  erreid]ten  J^od^ftanbes  auf  ben  eigentlidien  Cräger 

ber  Komanifierung ,   auf  ben  Klerus,  als  ein  2TionopoI  über= 
gegangen  unb  mürben  in  elementaren  formen  meiter  überliefert. 

Der  Klerus  pflegte  allein  bie  S^tadie,  bie  bas  2TEunb=  unb  2lus= 
brudsftüd  für  alle  biefe  t|öt^eren  Dinge  mar  unb  bas  ̂ unbament 

aller  Bilbung  unb  Kuttur  barftellte,  bas  Catein,  bas  ftd]  freilid) 
immer  met^r  ben  neuen  Knfprüd^en  anpa^te  unb  non  KIaffi3itdt 

meit  entfernte.  Da  bas  entmicfeltere  Ceben  bie  Beurfunbung  fo  uieler 
Dorgänge  erforberte,  mürbe  ber  Klerus  als  fjanbi^aber  ber  Sd^rift 

aud)  ber  Bei^errfd]er  ber  meltlid|en,  ber  ftaatlidien  Bermaltung, 
ber  Kan3lei.  Kber  bas  unerl^örte  3od]  biefer  fremben  Sprad^e 

mar  uor  allem  besi^alb  bauernb  aufgerid^tet,  meil  fie  bie  Sptadie 

berjenigen  2Tfad]t  mar,  bie  als  ein  frembes,  orientalifdies  (Element 

fd]on  ber  Kntife  fiegreid]  eingefügt  mar,  bie  nun  als  burd)= 
aus  romanifd^  t>on  uornE^erein  5U  bem  germanifd]  gebliebenen 
Staat  mie  erft  red^t  3U  bem  eigentlid^en  Dolfsleben  im  (5egenfafe 

ftanb,  gIeid]moi^I,  wenn  aud)  il^rerfeits  beeinflußt  unb  „bar= 

barifiert",  auf  beibe  einen  immer  ftärfer  bel^errfd^enben  (Einfluß 
ausübte,  ber  d]riftlid|en  Kird]e.  Sie  mar  bas  (5efäß  bes  neuen 

(5  I   a   u   b   e   n   s   ,   ber  freilid^  fd|on  mie  ber  Steinbau  t>or  ber 
(Srünbung  bes  5t^<^nfenreid]s  r>on  ben  Hömerftäbten  am  Hinein 
unb  in  Boricum  aus  fi(i)  ein  menig  verbreitet  l^atte  unb  3um 
Ceil  in  ber  5orm  bes  Krianismus ,   mie  mand^e  griedjifd^e 

Cet^nmörter  (Kirche,  (Engel,  pfingften,  Samstag  u.  a.)  seigen, 
von  ben  d]riftianifierten  (Boten  i^er  bonauaufmärts  bis  3U  ben 

Bauern  gemirft  traben  mod^te,  ber  nun  aber  allgemein,  wenn 

au(^  3unäcbft  nur  dußerlid),  auf  bie  5J^^infen  unb  Deutfdien 
überging.  Seine  Derbreiter,  bie  (5eiftlid)en ,   fd^on  burd]  ii^re 

römifd^e  Crad^t  vom  Dolf  gefd^ieben,  maren  übert^aupt  bie  Der= 

treter  bes  fremben  Kulturgeiftes,  ber  fpäter  and}  über  bas  3U= 
näd]ft  bei  feiner  Krt  bIeibenbebeutfd]eDolf  fommen 

foUte,  (Er3ieber  3U  I^öi^erer  Heligion  unb  Sittlid^feit,  3U  geiftiger 
Kultur,  aber  aud]  Cräger  antifer  fünftlerifd]er  Crabitionen,  vor 
allem  and\  jener  fegensreid]en  mirtfd]aftlid]en  5ortfd]ritte  unb 

Bereicherungen.  Kber  biefe  (ßeiftlid]en ,   anfangs  aus  Ko= 
manen  ergäu3t,  maren  fd^Iießlid?  and?  Deutfd^e,  unb  fo  färbte 
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benn  xoxebev  beutfd^e  Dolfsart  aud]  fie,  unb  man  fam  miteim 
anber  aus. 

Set  ber  Übermittelung  ber  Elemente  ber  t|öl)eren  Kultur, 

aifo  bei  ber  Homanifterung,  mar  bie  Kird|e  überi^aupt  fel^r  balb 

bie  eigentlid]  treibenbe  Kraft  gemorben,  nid]t  um  ber  Kultur^ 
mtffion  felbft,  r>ielmet|r  um  ber  Ausbreitung  bes  (El^riftentums 

roillen,  bei  ber  jene  2T(itteiIung  ber  abfid]tsIos  beroal^rten  Kultur^ 
güter  fid)  gan5  t>on  felbft  ergab.  Vas  erfte  ift  aifo  immer  bie 

Cl^riftianifierung,  unb  fo  I^aben  benn  aud]  bie  fpäteren 

,,beutfd]en''  Stämme  aus  bem  5ranfenreid]  t>on  att  bem  genannten 

römifd]en  (5ut  suerft  nur  gerabe  bas  am  menigften  antife,  aber  um  fo’ 
mäd]tigere  Element  bes  (£B|riftentums  übernommen,  tro^bem  il^rem 

jugenblid|=frifd]en  (5eift  ber  ftarr=fanatifd|e  orientalifd^e  (5ottes== 
glaube,  bas  f ormaliftifd^e ,   metapl^vfifd^e  (ßebanfengemanb ,   bas 
ii|m  ber  t^YperfuItbierte  tjelleniftifdie  (Seift  in  feinem  Abfterben, 

bie  Kulturmübigfeit  bes  fpäteren  Altertums,  gegeben  t^atte,  bas 

llierard^ifd^e  ©rganifations=  unb  ATad^tfvftem,  bas  Hom  E|in5u= 
gefügt  I^atte,  gerabe5U  entgegengefe^t  roaren.  Aber  mie  ber 

5raufenfönig  cEl^Iobmig  bas  (El^riftentum  mefentlid]  nur  aus 

äußeren  (Srünben  annal^m,  fo  fonnte  aud]  bie  fpäter  uom  5ranfen= 
reich  ausgehenbe  (thnfticinifierung  ber  innerbeutfchen  Stämme  nur 

äußerlich  fein.  Die  ftarf  barbarifierte  unb  forrumpierte  fränfifche 
Kird]e  mürbe  eine  Crägerin  ber  (tht^ifti^ittifierung  aud|  erft  burd] 

bas  ins  Abenblanb  gebrungene  Alönd^smefen,  uor  allem  feit 

beffen  Heform  burd]  bte  fd]märmerifd]en  3ro=Schotten  (Hegel 
(Eolumbas),  bann  burch  bie  ber  Kultur  förberlid]eren  Anhänger 
ber  Hegel  bes  Senebift,  bie  Angelfachfen.  Der  langfame 

äußere  Fortgang  ber  (£hrifti(tnifi^t^tt^^9  bleibe  i[iev  beifeite.  Unter 
Karl  b.  (Sr.  erreid^te  fie  enblid)  aud]  bie  Sad]fen.  Wav  bas 

(Ehriftentum  ber  unteren  Schichten  im  frän!ifd]en  ©ften  nur 
äußerlich  verbrämtes  ̂ eibentum,  fo  galt  bas  (Sleid]e  für  bie 

übrigen  Stämme,  bie,  mie  pirmin  3.  S.  für  bie  Alemannen  be= 
3eugt,  an  ihren  ©pferfeften  unb  ihrem  Saumfult  burchaus  feft= 
hielten  unb,  mie  (Sregor  II.  von  ben  Chüringern  urteilt,  bas 
(Ehriftentum  nur  als  Decfmantel  für  ihren 

nulten.  Daneben  ftehen  bann  freilid]  bie  leibenfchaftlid]en  An= 
hänger  unb  Derbreiter  bes  neuen,  3um  guten  Ceil  aber  um 
verftanbenen  (Slaubens.  Auf  bie  Art  bes  (Ehriftentums  ber 

Deutfchen  fommen  mir  im  nächften  Kapitel  noch  5urüd. 

Die  (Ehi'iflt^Jnifierung  ift  alfo  in  3iemlid]  früher  geit  für  bas 
fpätere  Deutfchlanb  äugerlid]  vollenbet,  von  fonftigerHomani  = 
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fierung  fann  man  aber  nod)  auf  lange  I^inaus  nid)t  [pred^en. 
Znit  Kusnabme  getniffer  Kußerlid^feiten  maren  bie  Stämme  eben 

bod)  für  bie  B)5t)eren  Kulturelemente,  fo  greifbar  unb  über5eugenb 

fte  tl^nen  burd^  bie  Kird^e,  3um  Ceil  aud]  burd)  bie  (ßrogen 
il^res  Dolfes  entgegentraten ,   einfad]  nod]  unempfänglid] :   fo 
fd^abeten  jene  menigftens  tl^rer  inneren  (Entoidlung  nid^t.  Beim 

Ct^riftentum  lag  es  ät^nlid],  aber  bas  roar  il^nen  aufge3roungen. 

'Die  Homanifierung  mad^te  fd]on  im  ©ften  bes  eigentlid^en 
iranfenreid^s,  ber  felbft  3iemlid]  meit  linfs  bes  Ht^eines  über- 
tniegenb  germanifd]  geroorben  mar,  nur  langfame  5ortf<^ritte.  Der 

^auptteil  ber  ̂ raufen  blieb  überi^aupt  nid^t  nur  ftdbte=,  aud^ 
bilbungsfeinblid).  (£s  maren  Bauern  geroorben  auf  eigenen  £}Sfen 
mit  eigenen  Kcfern,  Bauern,  bie  nun  aud]  fd]on  IDein,  ©bft  unb 
(Semüfe  banten^  aber  nod)  il^re  JDaffen  nid^t  abgelegt  I^atten; 

fie  lebten  in  ber  ZHarfgenoffeufd^aft  als  Had^barn  in  gemein=^ 

famer,  alle  binbenber  Ausübung  ber  IDirtj’d^aft  mit  gemeinfamen Hed)ten  an  ber  Kllmenbe.  Der  Sippenoerbanb  t^atte  mit  ben 

^eitoerl^ältniffen  freilid^  fd^on  an  Bebeutung  nerloren,  aber 
feft  ftanb  bas  alte  (ßefüge  ber  eigentlid^en  5ctmilie.  5d)on 

i^atte  aber  größere  fo3iaIe  Ungleich l^eit  burd^  vermehrten  Beftß, 
Verleihung  von  Königslanb  ufrv.  plaß  gegriffen.  Schon  juchte 

ber  neue  Übel  Heine  £eute  3u  ̂ insbauern  h^^^ub3ubrücf en ,   oft 

mit  (Seroalt.  2tnbererfeits  trieben  roirtjchaftlid^e  Böte  ober  Kriegs^ 
laften  manchen  in  ben  Sd^uß  eines  ZHächtigen  ober  ber  Kird^e. 

<£ine  Sonberung  ber  Stäube  ift  inbes  nod)  nicht  eingetreten. 
Don  ber  fouveränen  2T(ad^t  ber  (Sefamtheit  ber  5i^eien  ift  freilich 

nid^t  mehr  bie  Hebe:  außerorbentlich  ift  bie  Königsmacht,  bie 
aud)  bie  HTitroirfung  bes  Dolfes  im  Hechtsleben  in  geroiffer  U?eife 

fd^mälerte  ̂ ) ,   gemad^fen,  aber  auch  fd^on  bie  ber  (Sroßen.  3u 
bereu  £ebenshultung  ging  auch  mehr  Hömifchcs  über  als  in  bie 

ber  übrigen  Traufen,  bie  auch  m   ber  Cracht  trofe  einiger  Zutaten 
(bem  leinenen  fjemb),  ber  Kusbilbung  bes  (Sürtels  unb  mancher 

DervoIIfommnung  germanifd)  blieben,  freilich  nid^t  mehr,  rvie  jeßt 
nur  noch  ber  König,  bas  -^aar  h^J^ubroallen  ließen  unb  nur  einen 
£ippenbart  trugen.  Der  £urus  im  (Sürteifchmud,  in  Spangen, 

Hingen,  fjalsfchmucF,  beim  fjausrat  unb  bei  ben  JDaffen,  bie 

Derrvenbung  von  Perlen,  (Sbelfteinen,  Silber  unb  (Solb  bleibt  auf 
bie  Dornehmeren  bejd^ränft.  Dergleid^en  Zierat  verftanben  aber 

bie  5tanfen  bereits  felbftänbig  h^^^SuftcUen ;   unb  in  ber  Der' 

Dgl.  Steinhaufen,  (Sefc^.  b.  b.  Kultur,  5.  ̂6. 
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3ierung5ipetfe  beroaI|rten  fte  burd^aus  germanifd]e  Eigenart  (5led)t:= 

unb  Derfd^Iingungstuerf  ).  <£dit  uolfstümlid]  luar  bte  alte  (5elagc=^ 
frcube,  u>ar  bte  alte  Übung  ber  (El^orgefänge ,   bie  Semai^rung 
ber  <§auberlteber,  u>ar  bie  5reube  an  epi[d)en  Porträgen.  (ßerabe 
aus  ben  fturmreid^en  feiten  ber  Pölferroanberung  i^eraus  roar  erft 
bet  ben  (5oten  unb  bann  bet  ben  übrigen  Stämmen  ber  ̂ elbenfang 

erblüt)t,  getragen  von  einer  2trt  Sängerftanb. 
illles  bies  gilt  roefentlid]  t>on  ben  öftlid?en  5ranfen:  bie 

u>eftlid]en,  bie  unter  einer  uiel  ftärferen  romanifd^en  Seuölferung 

fa§en,  I^aben  fet|r  rafd]  uiel  mei^r  von  romanifd^er  2lrt  am 
genommen,  äl^nlid]  ben  (Soten  ufu>.  Wenn  nun  aber  uon  biefer 
2lrt  fd)on  burd^  bie  ̂ ugel^örigfeit  3um  5ranfenreid]e  allmäl^Iid^ 

uieles  aud]  auf  bie  öftlid^en  ̂ raufen  überging,  fo  folgten  biefem 
pro3e§  bie  übrigen  ö ft H d] e n   unb  nörblid^en  Stämme  bod| 

uiel,  uiel  langfamer.  2Inbers  liegt  bie  Sad]e  naturgemä§  nur  im 
Süben,  im  einftigen  ZToricum  unb  Haetien,  aI[o  aud|  in  Ceilen, 

bie  bie  Sayern  je^t  befe^t  I^atten.  ̂ ier  mar  non  ber  romanifcb= 
feltifd^en  Beuölferung,  tro^bem  ©boafer  gro^e  Ceile  nad|  Italien 

liatte  bringen  laffen,  bod^  uiel  fifeen  geblieben,  fo  in  ben  „Waldien^ 

orten"  (mit  JPaId]=,  JPab  3ufammengefefete  ©rtsnamen),  fo  in 
bem  mefentlid)  uon  Komanen  bexvo^nten  Hegensburg,  bas  gan3 
als  römifd]e  Stabt  meiter  beftanb.  Dieles  non  ber  römif d^en 

Kultur  blieb  fo  ungeftört  eri^alten.  3n  ben  eigentlid]en  ̂ Ipen^ 
länbern,  in  ©berbayern,  bem  I^eutigen  Cirol  unb  ber  rätifd^en 
Scbu>ei3,  fteigt  ber  romanifd^e  ilnteil  unb  bamit  bie  romanifd]e 

Beeinfluffung  ber  £ebensi^altung,  bie  fid)  in  mandien  Heften  (mie  in 
ber  Sprad^e)  nod]  i^eute  3eigt.  ©ie  itlmmirtfd^aft  ift  mefentlidi 
romanifd);  ebenfo  trieb  man  ben  IPeinbau  in  ben  Calgegenben 
in  römifd^er  IPeife  roeiter  unb  verbreitete  xtin  aud]  nad)  Horben. 

Homanifd^e  (£inflüffe  3eigt  meiter  nörblid^  überl]aupt  bie  £anb= 
mirtfd]aft,  aber  aud)  .^anbroerf  unb  Kunftgemerbe,  mie  bie  meiter 
blül|enbe  XPaffeninbuftrie  in  Hegensburg.  Hömifd^e  2TÜün3en  liefen 
nod]  lange  um.  2tud|  in  ben  nunmel^rigen  Si^en  ber  Alemannen 

(Söcixvexiex  Porlanbe,  Sd^maben,  Haben,  €Ifa§)  mirfte  3um  Ceil 
bie  Kultur  ber  einft  feltifdien,  bann  romanifierten  Hevölferung 

einigermaßen  nad)  (vgl.  fd^on  oben  S.  2().  ©iefe  2tlemannen, 
ein  eint^eitlidier  Stamm,  mie  il^r  Hed|t  unb  mie  bie  nur  il^nen 

eigene  Kultur  bes  ©infels  3eigen,  famen  ben  5ranf en  am  näd]ften, 
aber  maren  burd^aus  bie  fimpfangenben  ebenfo  tvie  bie  Hayern. 

XPieber  ettvas  mel^r  3urüd  ftanben  bie  Ci^üringer,  bie  im  übrigen 

von  ben  5ranfen  befonbers  beeinflußt  mürben,  nod|  mei^r  3urücf  bie 
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3ulefet  bem  fränfifd]en  Heid]  angeglieberten  Briefen,  bie  tro^  iiires 

früi]en  5eer>erfel]r5,  if]rer  XDolIprobuftion  unb  ii^res  Cud]i]anbel5, 
tro^  il]rer  ftänbigen  BerüB]rung  mit  ben  ̂ raufen  unb  it|rer  frül]en 
Befanntfd]aft  mit  ben  probuften  i]öt]erer  Kultur  5dl]  am  KIten 

I]ingen,  unb  bie  5ad]fen,  bie  Kntipoben  ber  frdnfifd^en  Kultur. 
Kud]  bei  ben  uorgefd]rittenften  Stdmmen  ift  aber  non  einer 

Homanifierung  nid]t  bie  Hebe.  ̂ olgenreid]  mar  nur ,   ba§ 

fie  alle,  bie  5adi\en  unter  Crennung  von  ben  mit  ii]nen  enger  uer= 

bunbenen,  nod]  Idnger  it]re  uoHb  (Eigenart  bemal^renben  Horb= 
germanen  ,   3U  einem  poIiti[d]en  (Sanken ,   3undd]ft  gemaltfam, 

vereinigt  unb  an  ben  je^igen  Kusgangspunft  t]öt]erer  Kultur  an== 
gegliebert  rourben.  Vamit  waten  bie  2T(ögIid|feiten,  bie  bie  ftarfen 
Stammesgegenfd^e,  bie  menig  befd>rdnfte  poIitifd]e  Selbftdnbigfeit 

3.  B.  ber  Bayern,  Klemannen  ufm.  unb  bie  große  fulturelle  Ber= 
fd]iebenl]eit  in  fid]  bargen,  beseitigt  unb  and]  bie  (Srunblage  3U 

einer  fpdteren,  3undd]ft  nur  d|riftlid]en,  nod]  nid]t  nationalen  Kultur^ 
gemeinfd]aft  gegeben.  2lnberer[eits  mar  ja  aud]  ber  poIitifd]e 

Cbarafter  bes  5^^ctnfenreid]s  übermiegenb  germanifd]  gemorben,  nur 
bie  Kird]e  [teilte  bas  Homanentum  bar.  Das  Wett  Karls  b.  (5r. 

mar  bann  nodti  jene  Knglieberung  ber  5adi\en,  Die  nunmei]r  im 

5ranfenreid]  vereinigten  großen  Ceile  germanifd]er  fjerfunft  fonnten 

freilid]  auf  bie  Dauer  mit  ben  romanif d]en  Ceilen  im  IDeften 
nid]t  vereinigt  bleiben.  Kus  bem  frdnfif(i]en  Heid]  unb  ber 

faroIingifd]en  UniverfaImonard]ie,  bie  balb  3erfiel,  blieb  aber  bie 

bauernb  mirffame  (6runbanfd]auung  beftel]en,  baß  bie  fpdter  im 

oftfrdnfifd]en ,   bann  im  beutfd]en  Heid]  vereinigten  ,, Barbaren'' 
be3ÜgIid]  ber  I]öl]eren  Kulturelemente  auf  ben  romani[d]en  IDeften 

b3m.  Süben  angemiefen  maren. 

Bemußt  nal]m  bieje  Aufgabe  ber  „Kultivierung",  b.  I].  ber 
Homanifierung  Karl  b.  (Sr.,  ber  als  ©ftfranfe  meit  mel]r  als 
einft  bie  romanifierten  2T(erominger  feine  eigene  <gurüdgebliebenl]eit 

empfanb,  troß  aller  Dorliebe  für  bas  germanifd]e  Polfstum  in  Kn= 
griff.  Die  von  il]m  geförberte  Bilbungsbemegung,  bie  man  nid]t  gan3 

tre^enb  als  faroIingifd]e  Henaiffance  be3eid]net  —   benn  nod]  mar 
bie  Kntife  eine  von  felbft  mirfenbe  Kraft,  unb  es  I]anbelt  fid]  um 

ein  leßtes  Reichen  biefer  bireften  IDirfung  — ,   ift  infofern  be= 
fonbers  geartet,  als  Karl  burd]  bie  Derbinbung  mit  ̂ iaüen  mieber 
auf  bie  reineren  (Elemente  ber  Kntife  3urüdging.  Beffer  als  in 

0   ift  ein  mtd^tmer  Dorgang.  Bis  bal]in  bdngen  bas  ffanbi* 
narifd]C  mib  bas  fübltd^e  (Sermanentum  nod?  eng  3ufammen. 
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(5aIIicn,  voo  allcrbtngs  bie  Kird]c  bie  Hefte  ber  perfallenben  römifd]en 
Bilbung  rettete,  iiatte  ftd]  btefe  bei  ben  2tngelfad]fen  gel^alten; 

auf  fie,  bie  überE^aupt  auf  bie  ̂ raufen  einen  bebeutenben  fulturellen 

<£influ|  übten,  ftüfete  fict)  aud]  Karl.  Kber  es  mar  boct|  eine  rein 
auf  ber  perfon  bes  großen  ̂ errfd]ers  berul^enbe,  burd^aus  I^öfi[d]e 

Heroegung.  Unb  ber  u>id]tigfte  5ciftor  biefer  faroIingi[d]en  Kultur^ 
politif  roar  bod]  bie  mdd|tiger  gemorbene  orti^obofe  Kird|e,  bie 

fd]on  pipin  uiel  5u  uerbanfen  iiatte  unb  r>on  Karl  äugerlid^ 
unb  innerlid)  geftärft,  freilid]  felbft  in  rein  fird]Iid]en  fragen  nod] 

uöllig  bei^errfd]t  mürbe.  Seine  mefentlid]  formalen  Bilbungs= 

beftrebungen  (Heubelebung  bes  £ateinifd|en)  maren  aud)  burd)= 
aus  non  d)riftlid]em  (Seifte  erfüllt  unb  foHten  uor  allem  bem 

Klerus  5ugute  fommen.  Die  Kird)e  fal)  anbererfeits,  was  aud) 
für  bie  fpdtere  2tufnal)me  bes  Kaifertums  burd)  bie  0ttonen, 

überl)aupt  für  bas  gau5e  2T(ittelalter  beftimmenb  mürbe ,   im 

fränfij'd)en  Heid)  it)re  Stü^e,  mie  ja  gerabe  bas  papfttum  erft 
burd)  bie  Derbinbung  mit  ben  „norbifd)en  Harbaren''  grog  ge= 
morben  ift,  unb  5ugleid)  bas  berufene  ©rgan  für  bie  Durd)fül)rung 
il)rer  J^been,  Karl  fal)  mieber  im  (£l)riftentum  bas  gegebene 
Hlittel,  feine  Dölfer  5U  l)öl)erer  (Sefittung  unb  Bilbung  5U  bringen; 
feine  5d)ulbeftrebungen  gel)en  nur  auf  d)riftlid)e  Untermeifung 

aus.  Unb  wenn  Karl,  beffen  Henaiffanceftreben  fpäter  rafd)  r>er= 
geffen  mürbe,  gerabe  burd)  feinen  perfönlid)en  €ifer  bie  fulturelle 

Betätigung  ber  Kird)e  förberte,  ftärfte,  ja  biefe  Betätigung  il)r 

als  felbftuerftänblid)e  Uufgabe  ein  für  allemal  einprägte,  über= 
I)aupt  bie  eigenartige  Uerquicfung  bes  c£l)riftlid)en  mit  bem  WelU 

lid)en  im  VTixttelaltev  begrünbete,  fo  fam  bie  ̂ eit,  wo  alle  l)öl)ere 
Kultmierung  unb  bamit  eben  bie  Homanifierung  allein  von  ber 

Kird)e  ausging.  Selbft  bie  auf  romanifd)e  Dorbilber  5urüd= 
gel)enbe  f)ebung  ber  mirtfd)aftlid)en  Kultur,  für  bie  Karl  eifrig 

tätig  gemefen  mar,  menn  aud)  feine  2T(uftermirtfd)aften  im  mefent= 
lid)en  nur  für  IDeftfranfen  in  Betrad)t  fommen,  murOe  nun 

mefentlid)  5ad)e  ber  Kird)e,  insbefonbere  ber  Klöfter,  bie  3.  B. 
von  ben  Ugilulfingern  in  Bayern  gerabe3u  megen  ber  Hobung  unb 

Kolonifierung  bes  U)ilblanbes  geförbert  mürben.  So  mar  es 

aud)  mit  ben  romanifd)en  Crabitionen  ber  äußeren  ̂ milifation, 
3.  B.  mit  bem  Steinbau.  U)efentlid)  von  ber  Kird)e  unb  bem  ̂ ofe 

bes  fjerrfd)ers  gerettet,  beeinflußten  fie  3unäd)ft  nur  bie  ̂ erren= 
fd)id)t.  Dem  Dolfe  blieben  biefe  Dinge  nod)  lange  fremb  unb 

gingen  nur  fel)r  langfam  auf  meitere  Kreife  über,  3U  allerleßt  bie 

geiftigen  Kulturgüter.  Die  fpätere  Übertragung  biefer  wie  ber 
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tx)trtfd^aftlicl]en  römifet^en  Kulturgüter  foHte^  uor  allem  burd)  bas 

Klofterroefen,  bas  ID erf  ber  Kird^e  fein,  bte  burd]  d|ren  inter= 

nationalen  c£t)arafter,  burd)  it^re  römifd^e  Spi^e  ja  aud^  fort= 
roät^renb  innige  Berüt^rungen  mit  bem  fran3Öfifdben  unb  italieni= 
fd^en  Klerus  unb  fo  mit  ben  beffer  erl^altenen  antifen  Crabitionen 

ber  romanifd^en  £änber  l^atte,  im  übrigen  aber  auf  bas 

Dolf  als  3nbegriff  alles  £jöi|eren  einen  übermältigenben  (£influg 
üben  mu^te. 
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(Erftc  5o*tidjritte  öeutfdicn  Cebens  im  Halmen 

6eutid)er  Gigcnart  unter  madjtenber  ^ü^rung  ber 

t)errenid}tdit. 

(flgr artfd|  =   ftricgerif (^c  Kultur.) 

3n  bem  großen  frdnftfdien  Hctd^e  toar  ber  einftige  (Begenfa^ 

3roifd]en  ,, Hörnern"  unb  frdnftfdien  Barbaren  3U  einem  fulturellen 
(5egenfa^  bes  überroiegenb  romantfdien,  fulttoierteren  IDeftens 
(Heuftriens)  3u  bem  rüdftdnbigeren  germanifdien  Stuftrafien,  bem 
nun  bie  innerbeutfdien  Stämme  angegliebert  roaren,  getoorben. 
Hattonale  ®efüiile  fptelten  babei  nod]  nid^t  mit.  Die  (5ermanen 

felbft  empfanben  3tr>ar  gan3  bumpf  eine  geroiffe  Heru>anbtfd|aft, 
aber  ber  5ranfe  faf)  ben  5ad\\en  bodi  feinesmegs  als  (6 lieb  eines 

gemeinjamen  (ßefamtuolfes  an,  unb  bie  2tnglieberung  unb  (El^riftiani- 
fterung  ber  5ad]fen  r>oll3og  fidi  fo  blutig  unb  graufam,  mie  fpdter 
etwa  bie  5ad]fen  gegen  bie  Slamen  uorgingen.  VTian  empfanb 

nur  ben  (ßegenfa^  5U)ifd]en  (Eliriften  unb  fjeiben.  Das  nationale 

ZHoment  roar  and]  nid]t  für  bie  2lbtrennung  bes  oftfrdnfifd]en, 

fpdter  beutfdien  Heidies  entfd]eibenb :   aber  es  roar  bod]  nxd]tbe^ 

beutungslos,  ba§  in  if^m  fprad]=  unb  ftammuermanbte  Dölfer, 
roenn  audi  nur  du^erlid],  vereinigt  unb  im  mefentlidien  uon  ben 

Homanen  gefd^ieben  tuaren.  5i^^ilidi  beftanb  audi  ein  5pradi= 
gegenfa^  ber  ̂ raufen  3U  ben  Sad]\en^  bie  ebenfo  tuie  bie 

unb  Hieberfranfen  bie  fogenannte  £autuerfd]iebung  nid]t  mit= 

gemad|t  l^atten,  aifo  ber  für  bie  gufunft  fo  mid|tige  Sipmdci^ 

(überliaupt  Kultur)gegenfa^  3mifdien  ®ber=  unb  Hieberbeutfd]en, 
aber  er  mürbe  bodi  roeniger  empfunben  als  ber  nun  beutlidi 

merbenbe  5prad]unterfd]ieb  uon  ben  Homanen,  ber  bei  ber  €ibes= 
leiftung  3U  Strasburg  8^2  fd^on  bead^tet  mürbe.  Karl  ber  Kal)le 
fdimor  in  teudisca  lingua.  Don  ber  Dolfsfpradie  f^er  fam  man 

benn  aud)  3U  ber  Be3eid]nung  ber  „Deutfdien".  Das  IDort,  3uerft 
786  uorfommenb,  be3eid]net  3unddift  nur  ben  (Segenfafe  3ur 

Steintjaufen,  Kulturgefd?id)tc  ber  Dcutfdjen  im  ItTittelalter.  3 
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lateinifd^en  5prad]e.  <£sbe^exdineti>ie  ,,volistnmüd\e''  (thiudisc) 
ZHunbart,  3unäd]ft  and\  nur  bxe  bes  betreffenben  Stammes, 
^rabanus  2Tlaurus  uermenbet  es  aber  andi  fd^on  3ur  3e3eid]nung 

ber  5prad]gemeinfd]aft  ber  Stämme.  2tls  (5efamtname  mirb 

„Teutisci“,  bas  IDalal^frib  Strabo  fd|on  8^0  für  beutfct):= 
fpred^enbe  Ceute  amuenbet,  suerft  bet  ben  Homanen,  fo  8^5  in 
einer  Crienter  Urfunbe,  gebraud]t.  €rft  im  fO.  3at^rt|unbert 

beginnen  bie  ‘Deutfd^en  in  il^rer  (5efamtt^eit  felbft  fid^  als 
(Teutonici),  jefet  3.  B.  and]  im  (Segenfa^  3U  ben  Slamen  (96 
3U  be3eid)nen.  968  l^ören  roir  von  einem  regnum  Teutonicum. 
JTütte  bes  U.  3e3eid]nungen  Teutonia, 

partes  Teutoniae  allgemein  üblid^  gemorben. 

Der  Kusgangspunft  mar  aifo  mieber  ein  fultureller,  ber 

(ßegenfafe  'ber  Dolfsfpradie  3ur  lateinifd^en  Kulturfprad^e ,   bes 
Dolfstums  3ur  I^öl^eren  Kultur.  IDie  biefe  Dolfsfprad^e  fid)  nid^t 

befiegen  lägt,  fo  ift  es  mit  bem  gau3en  £eben.  Das  romantfd^e, 
internationale  Kulturelement  ift  bem  beutfd^en  Dolfe  eingefügt; 

man  empfinbet  feine  Übermad^t  unb  lägt  es  in  feiner  l^öl^eren 

Spl)äre  roirfen:  aber  ebenfo  bleibt  man,  für  bie  Kufnal^me  jener 
Kultur  in  roeiterem  2TEage  noch  gar  ni(^t  reif,  in  IDefen  unb  Krt 
burd]aus  bei  ber  eigenen  Kultur  unb  entmidelt  biefe,  meift  nur 

äugerlid]  (unb  befonbers  im  IDeften)  romanifd]  beeingugt,  langfam 
roeiter.  So  menig  geftört  unb  fo  eigenartig  germamfd]  uerlief 

biefe  (Entoicflung  nid^t  mie  im  ffanbinar>ifd]en  Horben,  wo  tro^ 
ber  fpäter  and\  babtn  gelangten  d^riftlid^en  unb  antifen  €inflüffe 

poefie  unb  2Tivtl|otogie  eine  IDelt  grogartig^gemaltiger  <£igenart 
miberfpiegeln.  Kuf  ber  anberen  Seite  fd^log  bie  Bobenftänbigfeit 
ber  beutfdien  Stämme  ein  Erliegen  gegenüber  ber  I^öl^eren  Kultur 

mie  bei  ben  in  bas  römifd^e  Keid^  eingebrungenen  (Sermanen 

aus.  ber  ̂ auptfadie  müffen  mir  alfo  für  bie  nun  fid)  fräftig 
entmidelnben  beutfd)en  Stämme  pon  einer  eigenen  Kultur  reben. 

Die  fpäter  fo  be3eid)nenbe  Bilbungsfluft  freilid)  beftanb  fd)on. 

&xn  Ceil  bes  Dolfes,  bamals  ber  Klerus,  lebte  in  einer  gan3 

anberen  Kutturfpl)äre  als  ber  anbere,  fo  menig  feine  (ßlieber  fid) 
pon  il)rem  eigentlid)en  Dolfstum  pöllig  eman3ipieren  fonnten. 

Diele  (Elemente  ber  romanifd)en  Cebensperfeinerung  gingen  fobann 

immer  ftärfer  auf  bie  ̂ errenfd)id)t,  bie  fi(i)  baburii)  mieber  in 
einen  (ßegenfag  311  ber  unteren  Sd)i(i)t  fegte,  über;  an  ber  I)öl:)eren 

Bilbung  aber  nai)m  au(i)  biefe  ̂ errenf(i)id)t,  abgefel:)en  Pon  it)ren 
meibli(i)en  (Sliebern,  bie  meift  im  Klofter  er3ogen  mürben,  nid)t 

teil,  bad)te  unb  fül:)lte  vxelmeliv  im  mefenttid)en  mie  bas  Dolf. 
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So  entwidelte  fid^  in  ber  großen  JTlaffe  ber  Caien  bis  etwa  5U 
ben  Kreu55Ügen  im  mefentlidien  alles  aus  bem  Eliten  l^eraus, 

roenn  aud^  ber  pfal^I  im  5leifd)  faß  unb  ber  geiftige,  fittlid]e, 

fünftlerifd]e,  mirtfdiaftlid^e  (Einfluß  bes  Klerus  langfam  auf  eine 
(Sr5iel^ung  3U  l^öl^erer  Kultur  l^inroirfte.  5reilid]  roar  ber  großen 

ZHaffe  bes  Dolfes  gegenüber  ber  5rül^3eit  uieles  genommen.  Don 
einer  2T(itu)irfung  im  öffentlid]en  £eben  ruar  nid^t  mel^r  bie  Hebe ; 

König  unb  fjerren,  geftüßt  auf  ben  Klerus,  maren  aEein  ausfd]lag- 
gebenb.  Die  große  2T( affe  befd^ränfte  fid]  auf  einagrarifd^es 
Dafein,  bas  fid]  im  Hal^men  ber  Hiarfgenoffenfd^aft  abfpielte. 

Kgrarifd]  mar  and\  bie  (5runblage  bes  Gebens  ber  fjerren, 

freilid]  mit  einem  ftarfen  (Einfd^lag  friegerifd^er  ̂ nteve\\en,  2T(it 
ben  rafd^  feft  geworbenen  Sißen  l^atte  nad^  ber  Dölfermanberung, 
ber  leßten  großen  Störung  organifd]er  ̂ ortentmidPlung,  eine  lange 

Periobe  bes  Kusbaus  ber  beutfd]en  Stammesgebiete  be= 

gönnen,  uom  6.  reid]enb  unb  r>or  aBem 

burd]  gewaltige  Hobungen  d]arafterifiert,  burd)  bie  (£rfd]ließung 
immer  neuen  Kulturlanbes  für  bie  immer  3unet]menbe  Seuölferung. 

VTian  robete  in  ber  Sud]t  nad]  Heulanb  aud]  auf  fold]en  (6e= 
bieten,  bie  fid)  3um  2lusbau  nid)t  eigneten  unb  halber  fpäter 
wieber  5U  IDüftungen  würben.  2lEmäl)lid)  l)ielten  fid]  IDilblanb 
unb  Kulturlanb  etwa  bie  XDage,  aber  bie  IDalbmaffe  bleibt  lange 
nod]  ftarf  unb  fd]redenb  genug.  3^  übrigen  litt  ber  IDalb  and] 

unter  rüdfid]tslofefter  Hußung  (IDeibe,  ̂ ol3r>erbraud]  ufw.). 
Don  ber  Brud]lanbfd]aft  ber  ̂ lußtdler  blieb  bas  Kulturlanb  nod] 

3iemlid]  lange  fern.  Das  (Sefamtrefultat  war  aber  eine  außer^ 
orbentlid]e  Dermel]rung  biefes  Kulturlanbes. 

^unäd]ft  l]atte  nun  bas  junge  „beutfcße"  £eben  nod] 
große  äußere  Krifen  5U  beftel]en.  Das  oftfränfifd]e  Heid]  be== 
brol]ten  bie  HormanneneinfäEe,  weniger  freilid]  als  bas  weft= 
fränfifd]e,  weiter  bas  Dorfluten  ber  Slawen,  bie  5erftörenben 

UngarneinfäEe ,   bie  uor  aBem  in  Bayern  aud]  bie  Beuölferung 
be5imierten.  Da3u  fam  bie  bauernbe  Sd]wäd]ung  ber  ̂ entrab 

gewalt  burd]  bie  einft  von  Karl  b.  (5r.  unterbrücften,  jeßt  neu= 
erftanbenen  Stammesl]er3ogtümer.  2lus  bem  (Eßaos  rettete  Heid] 

unb  Dolf  eigentlid]  erft  bie  Übertragung  ber  Königswürbe  an 

ben  Sad]fenßer3og  ^einrid].  (5erabe  baburd]  würbe  ber  beutfcße 
Cl]arafter  t>on  Staat  unb  Kultur  red]t  befeftigt ;   von  einem 

oftfränfifcßen  Heid]  ift  nid]t  mel]r  bie  Hebe,  fo  feßr  aud] 

-^of,  Kan5lei  unb  Derwaltung  an  bie  fränfifcße  (Srunblage  an= 
fnüpften. 
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^enes  Übergcroid^t  ber  Stammesiiev^öge  l|ängt  mit  ber  Be' 
beutung  ber  Stämme  überi^aupt  5ufammen.  Die  neue  beutfd^e 

Dolfsfultur  ift  3unäd]ft  Stammesfultur.  politifd^  ift  meber 

von  einem  Ztationalbemu^tfein  nod]  von  einem  <£inl]eit5ftaat  bie 

Bebe.  5ranfen  unb  5ad]fen,  einft  gleidifam  3rr>ei  feinblicbe  Dölfer, 

finb  nur  äu^erlid]  vereinigt.  Beid^  ber  Sad^fen  unb  5t^cmfen'' 
i[ie%  jefet  bas  Beid).  So  iiaben  aud^  bie  fremben  Pölfer  bes 

öfteren  bie  mittelalterlid^en  Deutfd^en  je  nad)  bem  Stamm  be= 
Seid^net,  ber  il^nen  gegenübertrat  ̂    als  2tlemannen  (StUemanbs), 
als  5a(ii\en  (fo  im  Borben),  als  Sd^maben.  Der  Unterfd^ieb 
ber  Stämme  berul^te  3um  Ceil  auf  ber  fd]on  l^erporgel^obenen 

Derfd^iebenl^eit  bes  Kulturgrabes.  3^  ^lid^en  fie  fid| 

freilid]  in  jener  einfad]en  agrarifd]en  Haltung.  Überall  l^atte  fid| 
nun  ber  Cigenbefife  bes  ein3elnen  uöllig  burd^geje^t;  es  t^errfd)te 

Baturatoirtfd^aft ,   unb  t>on  irgenbmie  bebeutenbem  ^anbel  unb 
Derfei^r  ift  nod\  feine  Bebe.  Kber  je  meiter  nad\  IDeften  unb 

auch  nadi  Süben,  um  fo  roeiter  u>ar  man.  Dom  IDeften  i^er 
famen  uor  allem,  roie  fd]on  ermäl^nt,  0bftfultur  unb  IDeinbau, 
uon  IDeften  I^er  fd]ritt  ber  Stexnban  fort,  uon  bort  famen  allerlei 
5ortfd]ritte  unb  Derfeinerungen  bes  Cebens  fomie  bie  uon  ber 

Kird]e  gepflegten  (Elemente  geiftiger  Bilbung  unb  fünftlerifd^en 
Sd^affens,  famen  bie  formen  ber  ftaatlidien  Dermaltung. 

Die[es  mid^tige  roeftlid]e  Dermittlungsgebiet,  bas  neben  ber 

materiellen  namentli(i)  and]  feine  geiftlicb-geiftige  Kultur  bauernb  an 
bas  3nnere  Deutfd]lanbs  meitergab,  u>ar  je^t  in  bem  fünftlid]  enU 

ftanbenen  ̂ er3ogtum  Cott^ringen,  bas  ja  3um  Ceil  mef|r  u)eft= 
fränfifdien  (£l]arafters  u>ar,  begriffen ;   (£öln,  Kad]en,  Crier,  Ble^ 

gel^örten  ba3U.  Dagegen  [teilte  bas  neugegrünbete  jefeige  -^er3og= 
tum  5t^ciufen  mit  ben  fjauptorten  Znain3,  5ranffurt,  IDorms, 
Speier  fomie  £Dür3burg  im  ©ften  nur  einen  Ceil  bes  fränfifd^en 
(5ebiets  bar  unb  roar  fd]on  met^r  uon  ber  unmittelbaren  Berül^rung 

mit  bem  romanifd^en  IDeften  abgebrängt.  KHmäl^lid]  mad|ten  fid) 

nun  aber  aud)  ftärfere  Be3iel^ungen  3U  bem  italifd^en  Süben  bei  ben 

ol^neliin  3.  C.  auf  altem  Bömerboben  fifeenben  Sd^maben  (2lle* 
mannen)  unb  Bayern  (f.  S.  29)  geltenb.  5t^^iü(i?  traten  bie  Sdiwaben 
3unäd)ft  uor  ben  Bayern,  bie  ja  fcbon  im  oftfränfifd]en  Beid^ 
aud]  eine  fräftigere  politifdie  Bolle  gefpielt  Blatten,  3urüd.  IDid^tiger 

als  biefer ,   bie  fpätere  ̂ anbelsgröfee  bes  Sübens  langfam  r>or=^ 
bereitenbe  DerfeBir  über  bie  Klpen  u>aren  aber  in  biefer  periobe 

bie  Be3ieB|ungen  ber  Bayern  nad^  Süboften.  Die  Donau  uer- 

banb  fie  mit  ber  überragenben  £;anbets=  unb  Kulturftätte  By3an3, 
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unb  Hcgensburg  gewann  befonbere  Bebeutung.  Vas  lDe[entlid]c 

wav  aber  natürlid]  aud]  in  Bavern  bie  agrarifd]e  ̂ Xtmofpl^äre, 

unb  ber  Stan'Ö  bes  ̂ tcferbaus  unb  ber  Piei^5ud)t  roirb  fd]on  in 
einer  Quelle  bes  8.  3al^rl]unbert5  fel^r  gerül^mt.  X>ie  roirtfd^aft^ 
lid^e  Kultur  mad|te  aud]  burd]  3ablreid^e  frül]3eitige  KIofter= 
grünbungen  5ortfd)ritte.  (5erabe  in  Bayern  bilbete  fid]  aud]  3iemlid^ 

frül^  bie  große  (5runbl^errfd]aft  aus,  rodl^renb  bei  ben  Klemannen 

bie  Siebelungen  zollfreier  Bauern  rzeit  länger  präzalieren.  ̂ mmev^ 
i^in  finb  es  neben  ben  nodi  3U  nennenben  5ad]fen  gerabe  bie 

Bayern,  bie  nationale  (Eigenart  am  meiften  berzal^ren,  troßbem 
fie  3,  C.  friii)  zon  ber  römifd^en  Kultur  beeinflußt  finb.  2tus  5ad]fen 
unb  Bayern  ftammt,  mie  Dogt  f^erzorgei^oben  i^at,  unfer  Befiß 

an  beutfcber  Klliterationspoefie ,   bei  Sad^fen  unb  Bayerm(£)fter= 
reid^ern  lebt  in  ber  mittelt|od]beutfd]en  ̂ eit  bie  alte  nationale 

(Epif  mieber  auf.  (Es  ift  halber  aud)  nid^t  rzunberbar,  baß  ben 
IDeftbeutfd]en  rzie  bie  Sad^fen,  fo  and]  bie  Bayern  fpäter  als 

rüdftänbig  galten.  Selbft  ein  Bayer,  IDolfram  zon  (Efd]enbad|, 

I^at  ironifd)  ben  „preis''  („£ob")  ber  Bayern  einmal  and]  ben 

„tCäleifen'’  3uerteilt:  „bie  fint  toerfd^er  (nod]  einfältiger)  benne 

beierfd^  t^er."  3n  unferer  periobe  lebten  aud|  große  Ceile 
namentlid]  ber  nörblid^en  Bayern  in  febr  einfad]en  Derl^ältniffen. 
Vas^elbe  gilt  zon  ben  Sd^rzaben  im  Sd]rzar3rzalb  unb 

anbersmo,  tzäi^renb  im  Bobenfeegebiet  unb  im  JBeften  (Straßburg) 
rzie  aud)  im  (Dften  (Kugsburg)  fid^  alte  Kulturftätten  befanben. 

(Erft  ziel  fpäter  follten  bie  Sd^rzaben  in  politifd]er  rzie  in  fultureller 
Be3iel|ung  eine  Seitlang  an  bie  Spiße  ber  Stämme  treten.  ̂ xemlxAi 

primitiz  rzaren  fobann  bie  Suftänbe  ber  mittelbeutfcben  Stämme 

ber  -Reffen  unb  ber  Ci^üringer,  zon  benen  jene,  mit  biefen  3um 

Ceil  gemifd^t  unb  am  rzenigften  zon  ben  Stürmen  ber  Bölfer- 
rzanberung  berül^rt,  einen  Ceil  bes  fränfifd^en  ̂ er3ogtums  bitbeten, 
biefe  aber  jeßt  3U  bem  fäd^fifd^en,  bem  größten  unb  eigenftänbigften 

aller,  gel^örten.  Die  S   a   d^  f   e   n   l^atten  immerl^in  troß  il^rer  3äl^= 
fonferzatizen  2trt,  mit  ber  fie  bie  früi|eren  Snft<änbe  bis  ins 

9.  3^i)fl)iinbert  beizal^rten,  einige  5ortfd]ritte  gemad^t.  3^^ 

fränfifd^er  ̂ exi  i^atten  fie  aucß  äußerlid]  in  il^rer  rzeiten  £einen= 
tracßt  mit  bem  langtzallenben  fjaar  nod]  ber  5räl^5eit  nai|e* 
geftanben,  Ratten  ot^ne  Könige  unter  einer  alten  5ül^rerariftofratie 
3iemlid]  3erfplittert  unb  nur  burd^  ben  Kult  3ufammengel^alten 

gelebt,  treu  ber  alten  Sitte  unb  troß  ber  (nur  äußeren)  (El^riftiani^ 
fierung  treu  bem  alten  (Elauben  an  XDotan  unb  Donar  unb 

Sa^not,  überaus  ftol3  unb  unbänbig.  Hömerrefte,  Stäbte  unb 
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(Eaftelle,  gab  es  im  Canbe  nid]t.  3i^re  großen  5Iud)tburgen 
maren  befonbers  eigenartig  ausgebilbet.  Der  Kderbau  l\atte  feit 

germanifd^er  geit  nid]t  all3U  gro^e  5ortfd]ritte  gemad]t,  bie  I?iel^= 
3ud)t  roar  nod|  nielfad]  benor3ugt.  Dom  TXieev  maren  fie,  feit 
Karl  b.  (Sr.  gau3e  Stämme  aus  it]ren  Küftenfi^en  fortgefül|rt 

I]atte,  faft  gau3  abgebrängt.  Das  £)er3ogtum,  bas  fid]  bei  it]nen 
über  jener  Kriftofratie  erl]oben  l]atte,  mar  burd]aus  bobenftänbig 

unb  fraftnoH.  Kber  es  mar  ein  befonbers  begabter  Stamm,  unb 

als  bie  Berül]rung  mit  ber  fränfifd]en  Kultur  Iebl]after  mürbe, 

nor  allem  jebod],  als  bie  beutfdie  Königsmürbe  an  bie  Sad]fen= 
iiev^öge  überging,  ba  erblül]te  in  biefen  fäd]fifd]en  Canben  eine 
nid]t  3U  neraditenbe  Kultur,  bie  inbes  meit  mebiv  als  bie  bes 

XDeftens  burd]aus  jenen  eigenftänbigen  (£t|arafter,  freilid]  aud] 

eine  gemiffe  Spröbe  unb  J^erbt^eit  bemal]rte.  3^,  i>i^f^  fäd]fifd]e 
5rül]fu[tur  mürbe  nun  nielfad]  maggebenb  für  ben  je^t  feinblid] 
gefinnten  germanifd]en  ZTorben ;   nor  allem  aber  trat  fie,  mie  bie 

bayrifdie  in  ber  füblid]en  ©ftmarf,  ben  Slawen  überlegen  ent= 
gegen  unb  beeinflußte  fie.  XDeitaus  am  rüdftänbigften  non  ben 

beutfd]en  Stämmen  maren  bie  5i^i^f^n,  bie  jeßt  faft  bie  gan3e 
Küfte  ber  Horbfee  befeßt  iiatten  unb  3um  Ceil  in  il]rem  alten 

inbinen  Seefai]rer=  unb  Stranbräuberleben  aufgingen  —   fd]on  im 
9.  maren  fie  3U  gut  gebauten,  l|od|borbigen  SegeU 

fd]iffen  (Koggen)  obine  Hubereinrid]tung  gefommen  — ,   bie  aber 
aud]  als  Hauern  xbive  Unabl]ängigfeit  unb  S^exiiext  gegenüber 

bem  im  Hinnenlanbe  immer  auffälligeren  pro3eß  ber  ̂ erab= 

brüdung  ber  burd]  bie  (Srunbt]errfd]aft  tapfer  aufred]t= 
erl]ielten.  (£s  mar  ein  volles  unb  troßiges  Dolf,  bas  fid]  um  bie 
Kird]e  nid]t  niel  unb  immer  meniger  aud]  um  bas  Heid]  fümmerte. 

Die  ̂ riefen  ftanben  nod]  niel  fpäter  in  böfem  Hufe.  Der  meft= 
Iid]e  Ceil  biatte  fid]  freilid]  frül]  über  bas  rein  agrarifd]e  Dafein 
erl]oben.  Diefe  Briefen  nerl]anbelten  bie  feIbftprobu3ierten  groben 
unb  bie  feineren  englifd]en  Cud]e  meit  in  bie  Canbe,  trieben 

baneben  aud]  frül]  fonftigen  fjanbel,  3.  H.  JDeinI]anbeI.  Der== 
mittler  mit  (Englanb,  aber  aud]  mit  5f anbinanien ,   gingen  fie 

il]rerfeits  ben  Hi]ein  I]inauf  unb  fonft  in  bie  auffommenben  meft= 
beutfd]en  Stäbte,  mo  es  3um  Ceil  befonbere  5riefenquartiere  gab. 

(£s  finb  nun  nid]t  nur  bie  fulturellen  Unterfd]iebe ,   bie  bie 
mid]tige  Derfd]iebenl]eit  ber  ein3elnen  Stämme  ausmad]en:  es  ift 

aud]  eine  befonbere  2lrt  unb  Deranlagung ,   bie  aus  langem 

^ufammenleben  anfangs  nur  äußerlid]  uereinigter  (Sruppen  enU 
ftel:]t,  aber  aud]  an  fjimmel  unb  Hoben  gebunben  unb  aus  bem 
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Urgrunb  bes  Dolfstums  entfprungen  ift  (t)gl.  5.  iQ.  Die  Vev^ 
fd)iebcnl]eit  bcr  äußeren  u)irtfd]aftlid]en  Derbältniffe,  roeiter  ber 
Stammesart  uttb  uor  allem  ber  £anb[d^aft,  bes  Bobens,  and] 

x)ielleid]t  3.  C.  römifdie  Beeinfluffung  bringen  bann  bte  Zfiannxg' 
faltigfeit  ber  fpäter  ̂ äli  feftgeb^altenen  ̂ austypen  bieruor,  bie  iixet 

nid)t  im  einzelnen  be[prod]en  merben  fönnen  unb  beren  2Xus=^ 
bilbung  in  unferer  fipocbe  bod]  fd|on  roeiter  fortgefd]ritten  fein 

muß.  Sie  finb  geroißermaßen  bas  äußere  ̂ auptmerfmal  ber 
gerabe  bamals  fo  roicbtigen  Stammesunterfd^iebe,  obroobil  bie 

Benennung  ber  ̂ austypen  nad)  Stämmen  mit  gutem  ,Bed]t  an== 
gefod^ten  mirb. 

Diefe  Stammesunterfd]iebe,  namentlid)  be5ÜgIid^  ber  größeren 

ober  geringeren  2tnnät|erung  an  romanifd]=fränfifd]e  Crabitionen, 
finb  nun  immer  im  2luge  3U  bel]alten,  wenn  jeßt  im  allgemeinen 

bargelegt  roerben  foll,  baß  troß  ber  ermät^nten  (£inflüffe  bas  nun 

erblül^enbe  beutfd^e  Kulturleben  —   gerabe  bie  äußere 
gufammenfaffung  ergibt,  abgefet^en  von  bem  überl^aupt  (5emein= 

famen,  aud]  ruieber  Knnäl^erung  unb  Kusgleid)  —   eine  große 
(Eigenart  bemat^rte.  Die  2trt  ber  ZHenfcßen  3unäd]ft  i^atte 

no(i?  immer  uiel  Ürfprünglid^es.  Die  alte  inbiuibualiftifd^e  Un= 

bänbigfeit  marb  freüicß  met^r  unb  met^r  für  bie  ̂ errenfd]id]t  be= 
3eicßnenb,  t>on  beren  Unbotmäßigfeit  unb  gegenfeitigem  emigen 
E(aber  bie  (6efd]id]te  genug  Belege  gibt.  Unb  mo(i)te  es  äbniid] 

in  f leinen  Kreifen  gelegentlid]  3ugef]en,  fo  mar  für  bie  nieberen 

Sd|id)ten  bod^  jene  -^erabbrüdung  ber  fleinen  freien  ebenfo  ein 

bef(i]ränfenbes  ÜComent  mie  bie  (Sebunbeniieit  burd]  ben  genoffen= 
fd]aftlicben  (Et^arafter  nid^t  nur  bes  roirtfcbaftlicben,  fonbern  au(i] 
bes  fo3iaten  Cebens.  (Seroalttätige  Übergriffe  ber  £)errenfd]icbt 
gegen  bie  Bieberen  rourben  immer  i^äufiger.  5reili^  f^atte  bie 

(Seroalttat  unter  biefen  natürlid].  aud]  il|re  Stätte,  unb  felbft  ben 

Herren  gegenüber  fef^Ite  troßiger  U)iberftanb  unb  Had^eburft  nicßt. 

Die  trugen  nod]  alle  XDaffen,  aud]  fonft  bie  befferen  Ub= 
I^ängigen,  unb  nur  ber  gau3  Biebere  mußte  fid]  fcßon  roaffenlos 
buden.  Blutige  Svenen  waten  nirgenb  feiten,  namentlid]  burd] 
bie  alte  Crunffud]t  f^ernorgerufen.  Der  rol^e  Barbar,  bei  bem 

bie  natürli(i)en  £eibenf(i]aften  3um  offenen  Uusbrud  fommen,  ift 
nod)  uoHfommen  erfennbar,  im  U)eften  freilich  roeniger.  Der 
£othringer  urteilte  über  ben  Sad^fen  fcßon  nach  Urt  ber  Bomanen. 

XDie  man  fich  etma  im  gef(i)Iechtlid]en  £eben  unbefangen  unb 

naturroü(i]fig  gab,  fo  feinerlei  Sentimentalität, 

fonbern  fräftige  Derbheit.  (Ein  rauher,  faft  brutaler  <^ug  ging 
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burd]  bas  X)afein.  Kuf  2TJenfd]enIeben  legte  man  rr>ie  früt^er 

feinen  befonberen  IDert,  and]  auf  bas  eigene  nid^t.  Den  perfön= 
lid^en  5einb  fd^lug  einer  nieber,  mo  er  ii|n  traf.  2T?an  griff 

nod]  immer  leidet  3ur  Selbftl^ilfe ,   fannte  aud]  faum  ein  Billige 
feitsgefüt)!.  Die  unftd^eren  feiten  bes  oftfrdnfifd^en  Heid^es 

i^atten  ferner  eine  ftarfe  Steigung  3U  gemalttätigen  Häubereien, 
namentlid)  bei  ben  Herren,  t|erx)orgerufen.  Kud)  niebere  Häuber 

ful^ren  3at|lreid)  umt|er.  fjier  griff  bie  unter  ben  Sad^fen  erftarfte 

Königsgemalt ,   uon  ber  man  uor  allem  eine  gefid^erte  Hed?ts= 
pflege  ermartete,  fd^ärfer  burd|,  namentlid)  unter  0tto  b.  (5r. 

unb  ̂ einrid^  II. ,   ber  ftreng  ftrafte.  Strafen  mar  man 

nod|  graufam  mie  in  ber  Ur3eit,  ebenfo  im  BeB|anbeIn  ber  Kriegs^ 
gefangenen,  bie  man  3umeilen  erft  folterte  unb  bann  l^inmorbete. 

Sold^e  IDilbl^eit  mar  naturgemäß  mit  ber  alten  Kampfesfreube 

eng  uerbunben,  unb  unbänbige  Capferfeit  mar  ein  §ug,  ben  bie 

anberen  Dölfer,  uor  allem  bie  fid)  überlegen  bünfenben  3taliener, 

ben  Deutf d]en  als  f^eruorftedienbften  3ugeft anben.  Had)  bem  nun= 
mel^rigen  diriftlid^en  Sd^ußpatron  ber  Kämpfer,  bem  i)eiligen 

Zfixdiael,  beffen  Hamen  bie  2TEannen  im  alten  5d>Iad]tgefang, 
ät^nlid)  mie  im  germanif d^en  Barbitus,  brüllten,  nannte  man  bie 

Deutfd^en  felbft.  Don  fonftigen  barbarifd^en  ,gügen  mag  bie  alte, 
t^äufig  belegte  Creulofigfeit  iieruorgetioben  merben,  bie  neben 

fympatl)ifd|en  <£igenfd)af ten ,   Creul^er3igfeit  unb  (ßutmütigfeit, 

burd^aus  einl^erging.  Selbftuerftänblid]  ift,  ben  nod]  immer  primi=^ 
tmen  Derl^ältniffen  entfpred^enb,  bie  (5aftlid|feit,  bie  in  meitget^enbem 

2T(aße  nunmei^r  uor  allem  aud]  r>on  ben  Klöftern  geübt  mürbe. 

JDie  ftanb  im  übrigen  eben  bie  Kird]e  3U  biefem  r>on  Hatur- 
trieben  erfüEten  beutfdien  2Tfenfd]en  ?   Un3meifeIB^aft  t^at  fte 

bereits  eine  gemiffe  ZHilberung  bes  barbarifd^en  IDefens  i^erbei' 
gefül^rt,  3um  Ceil  freilid]  nur  mittelft  5ormen,  bie  bas  gemaltige 
Haturmenfd^entum  auf  anbere  IDeife  fid]  übertrieben  ausftrömen 

ließen.  Kber  uort^er  ift  3U  fragen:  iiat  bas  Cl^riftentum  über- 
E^aupt  eine  innere  Ummanblung  bes  beutfdien  ZHenfd^en  bemirft? 

5d]on  bas  oben  KngefüE^rte  3eigt,  baß  bauon  nur  in  geringem 
DTaße  bie  Hebe  fein  fann.  €s  ift  anbererfeits  eine  überaus  ftarfe 

Beeinfluffung  bes  geiftigen  unb  bes  (Semütslebens  gan3  felbft- 
uerftänblid^,  ol^ne  baß  jebod^  alte,  tiefgemur5elte  Dorfteßungen  unb 
(5emütsregungen  uernid^tet  mürben.  €s  fam  uielmeE^r  3U  einer 

gan3  eigenartigen  2T(ifd]ung,  oE^ne  bie  mir  bas  gan3e  fpätere 
(Seiftesleben  bes  Dolfes  nid]t  uerfteE^en  fönnen.  Wenn  nod)  im 

3talien  ber  Henaiffance3eit  bas  antife  £jeibentum  innerE^alb  ber 
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fatl^olifd^en  Ktrd]e  in  allerlei  mel|r  ober  rreniger  abergläubifd^en 
;?ormen  unb  2tuffaffungen  fortlebte,  trenn  man  basfelbe  nodti  5um 
Ceil  ron  ber  I^eutigen  Dolfsreligion  im  romani[d]en  Süben  fagen 

fann,  fo  trirb  man  nid^t  enrarten  bürfen,  ba§  bie  (El^riftianifierung 
ber  beutfd^en  Stämme  bie  trirflid^e  2lnnat^me  eines  (5Iaubens, 

für  ben  jene  nod]  lange  nidit  reif  iraren,  bebeutete.  Das  er= 
wavtete  bie  Kird^e  bamals  felbft  nid]t.  (Betreu  ber  2tmreifung 

(Bregors  b.  (Br.  an  einen  Hlijfionar  ber  2tngelfad]fen  begnügte 

man  fid]  rielf ad?  mit  einer  d?riftlid?en  Derbrämung  t?eibnifd?er 
Sräud?e,  mit  einer  äu§erlid?en  Umiranblung  alter  Kultftätten  in 

d?riftlid?e  (Bottest?äufer ,   ber  Derquidung  I?eibnifd?er  rtatur=  mit 
d?riftlid?en  5^ft^n,  ber  (Böttergeftalten  mit  d?riftlid?en  fjeiligen. 

ZlTan  barf  in  foId?er  '^bentx^^xevxmq  freilid?  nid?t  3U  roeit  get?en. 
Dem  alten  Dolfsglauben  an  ̂eelen  unb  Dämonen,  beren  fd?äbigenbe 
2Tiad?t  man  burd?  ,§auberfprud?  unb  0pfer  bannen  ober  3um 
fjeil,  3ur  2Doi?Itat  irenben  fönne,  fam  ferner  ber  fd?on  ron  ber 
fränfifd?en  Kird?e  ausgebilbete  IDunberglaube  unb  fjeiligenfult 

gerabe3U  entgegen  unb  I?atte  bie  fjeiligen  fd?on  bamals  rolfstümlid? 

gemad?t.  So  fal?  man  aud?  jefet  im  (Bebet,  im  Befreu3igen,  im  Be= 
fprengen  mit  IPeiI?rDaffer  trefflid?e  ̂ aubermittel.  Die  It)unberfud?t 
3eigt  je^t  natürlid?  eine  rein  fird]Iid?e  Beeinfluffung  in  2tnlel:?nung 

an  bie  biblifd?en  XDunberer3äI?Iungen :   3ugleid?  nimmt  fie  au^er^ 
orbentIid?en  Umfang  an.  Die  Cätigfeit  ber  fjeiligen  trirb  in 

ber  f?auptfad?e  als  tDunbertun  insbefonbere  3ur  fjeilung  ber  (Be- 
bred?en  unb  Kranfl?eiten  aufgefagt,  it?re  Ueliquien  bienen  nur 
biefem  ̂ wed.  Dabei  erl?alten  bie  U)unbergefd?id?ten  einen  jugenblid? 

rot?en,  ftarf  übertriebenen  (£l?arafter.  Die  (Beiftlid?en  förberten 
bie  gan3e  Sad?e,  trieben  ben  böfen  Dämon  aus,  fud?ten  burd? 

^anbauflegen  unb  (Bebet  eine  fjeiltrirfung  3U  er3ielen,  priefen  bie 
gefd?el?enen  XDunber  ber  Heliquien  ufu>.  Wenn  aber  bie  Kird?e 

anbererfeits  ftreng  ein  Ub[d?u>ören  ber  I?eibnifd?en  (Bötter  »erlangte, 
ja  biefe  mit  bem  Sd]immer  bes  Söfen,  bes  Ceuflifd?en  umgab,  fo 
blieb  in  Sinn  unb  Brand?  bes  Dolfes  bod?  nod?  lange  §ext  vieles 

aud?  von  bem  J^eibentum  beu)al?rt,  bas  bie  Kird?e  nid?t  r>er== 
d?riftlid?t  t?atte  ober  fonft  nid?t  bulbete.  Ulan  erfe^te  aud?  rc>ot?I  in 
einem  alten  <§auberfprud?  (Bötternamen  burd?  (£l?riftus  ober  ZHaria, 
bexvabjete  aber  ebenfo  oft  entfteßt  aud?  jene  Hamen  (3.  B.  XDoban). 

5reilid?  brad?te  jene  Derflud?ung  bas  Sd?eur>erborgene,  Unl?eimlid?= 
Düftere  in  ben  nid?t  d?riftlid?  »erbrämien  alten  Dolfsglauben,  unb 

toer  ben  d?ri[t(id?en  S^nbev  nid?t  fräftig  genug  erad?tete  —   trofe= 
bem  im  gau3en  eben  ber  Räuber  bes  neuen  (Bottes  unb  feiner 
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fjctligen  in  ben  Gingen  bes  Voltes  bte  Kraft  ber  alten  (ßeftalten 

übertraf  — ,   ber  begab  fid|  i|eimlicf]=näd)tlid]  5U  ben  Beroai^rern 
ober,  entfpred^enb  ben  roeifen  ̂ J^ciuen  ber  (5ermanen,  ben  greifen 

Beroal^rerinnen  I^eibnifd^en  gaubergutes,  bie  bie  Kirdie  nun  il^rer=^ 

feits  l^eftig  verfolgte  unb  graufam  ftrafte.  2Tiand]e  rot  eher  ma(^ten 
gerabe  biefe  I^eibnifd^en  tauberer  für  Sdiäbigungen  unb  Übel 

uerantoortlid]  unb  feinbeten  fie,  gan3  im  Sinne  ber  Kird]e,  ob= 
rool^l  biefe  fold^en  (Slauben  uerroarf,  ingrimmig  an.  3m  übrigen 

I]errfd]te  ja  bereits  in  uord)riftIid]er  geit  ber  (Slaube  an  3auberifdr 

fd]äbigenbe  ZHenfdien  (JDeiber),  unb  man  verbrannte  fie  fd]on 
bamals.  Umgefei|rt  ging  rvieber  auf  ben  (Setftlid^en  ber  Himbus 

bes  mit  gebiexmnxsvoüen  Kräften  Begabten  über,  unb  ebenfo  ift 

es  im  (ßrunbe  bas  Dertrduen  auf  bie  gauberfraft  ber  Kird]e, 

roenn  man  il^r  Sd^enfungen  mad)te,  b.  £].  opferte.  Diefe  ©pferung 

errveiterte  ftd)  je^t  vor  allem  3ur  Eingabe  von  £anbbefi^, 
ber  eigentlid]en  2T(ad)tqueIIe  jener  Seit.  ©a3u  trieb  nun  aber 

jefet  befonbers  aud)  ber  neue  (Sebanfe  an  bas  3^tifeits.  HIan 

ftimmte  bie  bämonifd]e  2T(ad]t  nid^t  nur  rvie  einft  für  bas  irbifd^e 

Ceben  günftig,  bannte  5d]dbigungen  ufu>.,  man  erfaufte  fid]  je^t 
aud^  ben  ̂ immel.  ©er  Sporn  ba5U  roar  bie  von  ber  Kird]e  als 

tvirffames  Üiittel  namentlid)  fpäter  benu^te  Sorge  um  bas  Seelen^ 
I^eil,  bie  5urd]t  vor  ber  Derbammnis. 

So  rvar  aifo  bie  (El^riftianifierung  5unäd]ft  fein  fo  ungef^eures 

Erlebnis  ber  ©eutfdien,  vielmel^r  blieb  babei  rvieber  bie  alte  (Sigem 
art  3um  guten  Ceil  berval^rt.  IDenn  nun  rveiter  bie  <5e\d\xdite  bes 

^eilanbes  ben  von  je£^er  auf  bas  ̂ ören  alter  (5efd)id^ten  er=^ 
pid)ten  ©eutfd]en  in  einfad^en  5ormen  er3äf|It  rvurbe,  fo  feffelte 

fie  fold^e  Hebe  fid^erlid].  2tber  il^rem  <5e\dimad  entfprad)  fie 
nid|t:  ba  rvurbe  nid]t  von  fjelben  aus  eblem  (ßefd)Ied?t  gefagt, 

nid]t  von  friegerifd]en  Caten,  raul^er  ̂ ärte  unb  rul^mvollem 

(£nbe,  fonbern  von  2T(enfcbenliebe,  von.  bemütiger  Ergebung  unb 
©ulbung  unb  ungeräd|tem,  bitterem  Ceibenstob.  Kber  man  mad^te 
ivo£|I  burd)  manche  Untaten  biefe  Koft  fd^marfhafter.  ©avon  3eugen 
bie  von  (ßeiftlid^en  getragenen  erften  bichterifchen  (Seftaltungen 

bes  £ebens  (Eht^ifti  itt  beutfdier  Spradie,  ©tfriebs  ©ichtung  unb 

ber  nieberfäd)fifd]e  ̂ elianb,  in  benen  beutlid)  nationale  Cöne  am 

flingen,  friegerifcher  (5eift  nod]  lebenbig  ift.  Kber  felbft  biefe 
©id]tungen  entfprachen  nur  bem  Derftänbnis  ber  fd]on  mehr 

geiftlid]  gefd^ulten  ©eutfchen,  nicht  etwa  bem  ber  ITTaffe  über=^ 
haupt.  Kud^  fjeiligenlegenben  rvurben  roohl  aIfo  3ugeftufet,  bie 

^eiligen  felbft  gewannen  3um  Ceil  in  ber  ©orftellung  bes  ©olfes 
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bie  (5e[talt  von  gelben  unb  rourben  fo,  rote  5t.  VTiidiaei  unb 

5t.  (Scorg,  lieblingsfiguren  bes  Voltes. 
Va%  bie  Ktrd?e  nun  überl^aupt  il?re  2T(ad]t  im  Volte  immer 

mei^r  befeftigte,  bas  lag  an  it^rer  praftif d?en  IDirff amfeit,  an  il?rem 

förbernben  (Einfluß  in  tx>irtfd]aftlid?er  Be5ief?ung,  an  if?rem 
l?umanitären  (£l?arafter ,   an  il:?rer  5ürforge  für  bie  Hrmen, 

ber  ,®rganifation  ber  Kranfenpflege,  an  bem  5d]u^,  ben  fie  Be= 
brängten  lief?,  ber  größeren  XDertung  bes  2Tienfd?enIebens,  an  ber 
gurüdfbrdngung  ber  Cobesftrafe  unb  ber  5flat>erei  u.  a.  €benfo 

feftigten  natürlid?  ber  dujjere  Pomp,  ber  feierlid?e  Apparat  bas 
Hnfel?en  ber  Kird?e,  beren  Znad?tgef?eimnis  aber  uor  allem  il?re 

fefte  ©rganifation  unb  bie  unbeirrbare  Konfequen5  il?res  Dor= 
gel?ens  roaren.  So  tonnte  non  einem  lüiberftanb  gegen  bie 

eigentlid?e  £et?re,  beren  Elemente  namentlid?  feit  Karls  b.  (5r. 

,,uolfser5iel:?erifcl?en",  b.  I^.  lebiglid?  d]riftianifierenben  Beftrebungen 
and]  meiter  in  bie  ZHaffe  gebrungen  rnaren,  um  fo  roeniger  bie 

Hebe  fein,  als  bas  X>ogma  unb  bogmatifd]e  Erörterungen  bamals 
unb  fpäter  eine  fet?r  geringe  Holte  fpietten.  VTian  nal?m  bie 
£el?re  gläubig  l^in,  unflar  aufgenommen  ober  unoerftanben.  Eine 

felbftänbige  Erfaffung  berf eiben  mar  ausgefd]loffen.  praftifd? 

fie  5U  betätigen,  baran  bad?te  man  menig,  mie  ja  nod?  f?eute.  Kber 
bie  Kird]e  l?atte  im  5ufammenl?ang  mit  il?rer  auf  eine  l?oI^e 

Kulturftufe  gegrünbeten  5ittenlel^re,  überl?aupt  if?ren  fulturetlen 

Crabitionen  nod?  jene  anbere,  futturgefd]id?tlid]  fel?r  mid?tige  unb 

in  ber  Herbinbung  von  5ittlid?feit  unb  Heligion  gan3  neue  2tuf== 
gäbe,  bie  5ittigung  bes  nod?  immer  roenig  gebänbigten, 
t?atbbarbarifd]en  HTenfd]en.  Unb  mit  biefer  3unäd]ft  burd?  £ef|re 
unb  prebigt ,   meiter  burd?  bas  Seifpiet  bes  Klerus  erftrebten 
inneren  Ummanbtung  fam  ber  l?ärtefte  Konflift  mit  ber  nationalen 

Eigenart.  £)ier  griff  bie  Kird?e  and?  burd?  iftre  5trafmittel, 
burd?  bie  Kircben5U(^t  ein.  Unb  mirflid?  erreid?te  bie  Kird?e 

viel,  im  mefentlidien  freilid?  nur  eine  gleid?förmige  äu^ertid?e 

f)anbl?abung  gemiffer  UusbrucEsformen  für  eine  im  (5runbe 
menig  oorl^anbene  neue  (Sefinnung.  2Uit  einem  gemiffen  Erfolg 
befämpfte  fie  bie  (Semalttaten  (2T(orb  unb  Haub)  unb  and?  bie 

tiefeingemursette  5elbftt?ilfe  burd?  fd?mere  Bu^en ;   fie  brängte 

bie  Polygamie  ftarf  3urücf,  mäßigte  etwas  bie  Habgier  burd? 
Er3iel:?ung  3ur  ©pferroilligfeit  für  bie  Kird?e  uftu.  Uergebtid? 

roar  it?r  Kampf  gegen  bie  Crunffud?t,  Die  am  meiften  un= 

germanifd?e  Hnforberung  ber  Kird?e  mar  bie  Demut.  ̂ od?== 
fal?renber  5tol3  unb  £eibenfd?aftlid?feit  foHten  r>erfd?minben. 
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Sietöenmiim  unb  (5Iari3  nid^ts  mcl|r  gelten,  Had^e  am  5^inbe  ein 
Svevel  unb  IDel^rlofigfeit  fein  Übel  fein.  Sold^e  Knfdiauungen 

fonnten  unmöglich  burd]bringen.  2lber  fd^on  im  \0.  3al^ri^nbert 

begann  man  bei  beftimmten  Kften  aud^  au^erl^alb  ber  geiftlid^en 

Kreife  5ormen  gerool^nl^eitsmägig  ansumenben,  bie  untertDÜrfige 

Demut,  etma  roenn  man  Der5eil|ung  ober  fjilfe  i^eifd^te  ober  Heue 

3eigte,  oft  übertrieben  ausbrüdten.  2Did]tig  ift  babei,  bag  auf 

Stufen  früB^er  fintmidlung  überl^aupt  alle  (£mpfinbung  über= 
frdftig  ausgebrüdt  unb  non  lebB^aften  (5eften  begleitet  roirb,  oB^ne 
ba§  eine  feelifd^e  €rfd|ütterung  uorliegt.  Zfian  benfe  an  bie 

Klagetoeiber  an  ber  £eid]e.  So  floffen  bie  Cränen  bamats  über= 
aus  B^äufig  als  gau5  ftereotypes  Kusbrudsmittel  nid|t  nur  ber 

(5eiftlid)en ,   aud]  ber  B^od^gemuten  J^elben.  Kud]  ein  2Bft  ber 
HarmB^er3igfeit  mirb  non  ben  tränen  bes  Helfers  begleitet.  £jSd]ft 

ausgebilbet  ift  bie  Sprad?e  ber  ̂ änbe;  ber  Ku§  fpielt  ebenfalls  eine 
groge  Holle.  Die  äußeren  5ormen  B^aben  bamals  unb  fpäter 

eine  um  fo  größere  JDid^tigfeit,  als  fie  bas  2T(ittet  ber  ,,§ud^t'' 
u>aren,  als  bie  JDilbB^eit  ber  2T(enfd]en  burd]  ftrenge  Bead^tung  uor 
allem  beftimmter  DerfeB^rsformen  ge3äB^mt  merben  follte.  2Bber 

jene  ftarfen  Kusbrudsformen  3eigen  bod]  immerB)in  roieber  bie 

fonft  müB^fam  befämpfte  jugenblid^e  £eibenfd)aftlid]feit  ber  ̂ im 
gäbe  an  eine  Sad]e. 

Dasfelbe  gilt  von  ber  3ur  2t  s   f   e   f   e   gefteigerten  5römmigf eit, 
bie  bamals  uiele  HTenfd^en  ergriff.  2tud]  bie  2tsfefe  follte  ber 
Bänbigung  ber  natürlid^en  £eibenfd)aften  bienen,  aber  roar  bod) 

felbft  ein  probuft  fanatifd^er  Eingabe.  Der  Durd]fd]nitt  ber 

Deutfd^en  lebte  nur  in  einem  äugerlid)  erfaßten  (LB|riftentum ; 

es  B^ielt  fid]  3.  C.  nod)  bas  reine  £)eibentum,  fo  in  Sad^fen; 
man  B^at  nod|  im  3ctB|rB)unbert  Spuren  t>on  Baumfult, 
non  DereB^rung  B^eiliger  Steine.  2luf  ber  anberen  Seite  Blatte 

aber  bie  3^i^f^dsriditung  bes  (£B|riftentums  allmäB^lid]  meitere 

Kreife  gemütlid)  erfaßt ,   mie  es  fd]on  bie  (£rgän3ung  ber 
<5eiftlid)en  3.  C.  uorausfe^t.  Diefe  fjingabe  naB^m  feit  bem 

9.  3aB^rB^unbert  eben  jene  jugenblid]=leibenfd]aftlid)e  5orm  an. 
(£ine  non  ber  älteren  orientalifd^^antifen  itsfefe  uerfd^iebene 

naio=maffiue  2trt  berfelben  griff  anftecfenb  um  fid).  €s  mar  bas 
erfte  Stabium  einer  tieferen  2tnnaB)me  bes  neuen  (5laubens,  aber 

bod]  and]  nod)  äu^erlid];  es  roar  bas  Streben,  5i^ömmigfeit  fo 

fräftig=grell  3um  2lusbrud  3U  bringen,  als  es  ber  Kraft  unb 
Hainetät  bes  bamaligen  HCenfd^en  entfprad).  Diefer  üB>rigens 

mieber  erft  uon  XDeften  fommenbe  asfetifd]e  (Seift  fpornte  im 
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\0.  allem  bte  Kloftergeiftücf^en  5U  immer  fd]ärferer 

Betätigung,  5U  Bugübungen  unb  peinuollen  (gntfagungen  an: 
aber  er  veranlagte  auch  immer  mel|r  Ceute,  ber  IDelt  3U  enU 

fagen  unb  in  ein  Klofter  3U  treten.  3a,  aud]  unter  ber  grogen 
ZHaffe  ber  Caien  verbreitete  fid)  3um  Ceil  asfetifdier  (5eift, 

ein  2luffid]nei^men  befonberer  Reiften  unb  Bugübungen ,   ge= 
fd)led]tlid]er  (£ntl^altfamfeit.  Befonbers  d]arafteriftifd^  mirb  bie 

Klausner'  unb  Klausnerinnenmobe,  bie  gegen  bas  3^^!^^  \000 
fet^r  3unaB|m,  namentlid^  in  £oti)ringen,  aber  and]  3.  B.  in  ber 

Xlälie  5t.  (Sailens.  <£s  ift  fein  ̂ n\a\i,  bag  gerabe  grauen  fid^ 
biefem  (Seift  3aI)Ireid)  unb  mit  befonberer  IDärme  I^ingaben.  l)ie 
gemütlidie  Seite  bes  (Et^riftentums  i^at  fd]on  frül|  auf  bie  5i^auen 

am  meiften  gervirft,  unb  in  ber  geit  ber  (El^riftianifierung  mag 
mand)e  5rau  il^ren  (Satten  bem  fjeibentum  abfpenftig  gemad^t 

I^aben,  rvie  fd^on  bie  Burgunberin  (tl^robed^ilbe  ben  5ranfenfönig 
(tl^Iobrvig.  5t^auen  unb  (Seiftlid^e  rourben  frül]  Bunbesgenoffen: 

nid|t  nur  von  ben  vorneB|men  5t^auen  gilt  bas,  mie  uns  fo  viele 

Beifpiele  aus  ber  fäd^fif(i)en  <geit  bemeifen,  fonbern  aud)  von  ben 
nieberen.  €ben  bie  Klausnerinnen  3eigen  ben  fiinflug,  ben  nun 

bie  asfetifd]e  Bervegung  auf  fie  gemann,  mie  aud^  von  ben  300 

Klöftern,  bie  es  3U  Beginn  bes  \0.  J^alivlinn’^evts  in  Deutfd^Ianb 

gab',  ein  erl)eblid]er  Ceil,  ein  Viertel,  auf  5i^auenflöfter  fam. 
Kber  biefe  gau3e  Bugftimmung  I|at  für  ben  grogen  Vnvd\' 

fd^nitt  ber  I^ol^en  unb  nieberen  Caien  menig  3U  befagen,  trog 
I|äufiger  Berounberung  folcger  Dorbilber.  Unb  aud)  fonft  ift  von 
einer  tieferen  inneren  Umrvanblung  ber  (Sefamtl^eit  bod]  nur  in 

ben  Unfängen  3U  fpredien.  <£s  mugte  ja  freilid)  and]  in  ber  2T(affe 
nad^rvirfen,  bag  ber  irbifd]e  Befig,  bag  bie  natürlid]en  5reuben 
bes  Cebens  in  il^rem  Wext  nunmel^r  erniebrigt  maren ;   es  mugte 

bie  nunmel^rige  fittlicge  Weihte  ber  Urbeit,  bie  ja  burd)  bas 
agrarifdie  ̂ afein  praftifd^  fd]on  bie  grögte  Bebeutung  erlangt 

I^atte,  bie  Unfd^auungen  ber  2Uenfd]en  ftarf  befruchten;  bas 

(Evangelium  ber  Bäd]ftenliebe,  etoas  gau3  Beues,  mugte  einen 
tieferen  IDanbel  bes  X>enfens  unb  5ühlens  h^^^beiführen.  Uber 
alles  bas  rvirfte  bod]  nur  allmählid].  Hafcger  trug  bie  Kird]e 

ba3u  bei,  bie  alte  fjochh^Hni^Ö  perfönlid]en  Freiheit  3U  minbern, 
unb  rvenn  fie  fd]on  burd]  bie  ©rganifationsformen  ihres  Befiges 

bie  Uusbilbung  ber  Ubhängigfeitsverhältniffe  geförbert  h^tte,  wenn 

fie  bann  babur(i],  bag  bie  J^ingabe  bes  Befiges  an  bie  Kird]e, 

bie  Stellung  unter  ihren  Schug  als  etwas  Derbienftliches  an- 
gefehen  tvurbe,  bie  ̂ ahl  ber  fi(^  ihrer  Freiheit  begehenden  ftarf 
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r>ermel|rte,  fo  begünftigte  fie  bamit  einen  pro3e§,  ber  fid^  überl^aupt 
feit  längerer  ̂ eit  porbereitet  unb  burd^gefefet  ̂ atte.  ©i^ne  tiefere 

Seeinfluffung  burd)  bie  Kird^e  blieb  enblid)  3unäd]ft  nod]  bas 

eigentlid^e  (Seiftesleben,  bie  ©enfarbeit  ber  2T(enfd^en.  Die  Be- 
fanntfd^aft  mit  ber  fremben  2ltmofpI^äre  ber  gottesbienftlid^en 

formen,  bes  3t^i^cilt5  bes  €pangeliums,  ber  ̂ eiligengefd^id^te  er== 
roeiterte  natürlich  etroas  ben  geiftigen  ̂ ori3ont;  bie  elementaren 
chriftlid]en  (Srunblehren  vermittelten  aud|  eine  gans  anbere  2trt 

bes  Denfens:  aber  von  einem  Derftänbnis  für  bas  Denf=  unb 

Cehrfvftem  ber  Kird]e,  in  bas  bie  geiftlich  geworbenen  DoIfs= 
genoffen  freilich  mittelft  ber  fird)Iichen  Sd^ulung  unb  fpäter  mit 

^ilfe  ber  Homanen  mit  immer  größerer  -Eingabe  einbrangen, 
tonnte  feine  Hebe  fein. 

Dielmehr  3eigt  and]  bas  geiftig e   Ceben  ber  Deutfchon  vom 

9.  bis  3um  ^aiivl:innbevt  burchaus  bas  (5epräge  ber  (£igen  = 
art.  Dom  Stanbpunft  ber  iDeltfuItur  aus  fieht  man  nur  bie 

mühfame,  unenblich  lange  bauernbe  Sd^ule,  bie  bie  Deutfd^en, 

3unächft  ber  geiftig  führenbe  Klerus,  nunmehr  in  ber  fremben 
Bilbung  burd)mad|ten.  2Tcan  fieht  nur  ben  Ciefftanb,  fogar  bie 

Bilbungsfeinblichfeit  ber  gro§en  HEaffe  ber  £aien  unb  bas  Bilbungs^ 
monopol  ber  aud)  nur  in  ben  geiftigen  Hieberungen  bleibenben, 

ein  unflaffifd^es  „JTEönchsIatein"  (Seiftlichfcit.  HTan 
fieht  meift  nicht  bas  freilich  immer  mehr  geftörte  eigenartige 
nationale  (5eiftesleben ,   aus  bem  bod)  wieber  bas  Befte  an  ber 

fpäter  erblühenben  Kunftbid^tung  entfprang.  Das  Unheilvolle 

war  eben  bie  Kluft  3wifd|en  ber  auf  bie  Untife  gegrünbeten 

höheren  Bilbung,  beren  Cräger,  ebenfo  wie  auf  bem  (5ebiet  ber 
Kunft,  nadi  Karl  b.  (ßr.  nicht  mehr  ber  £jof,  fonbern  lebiglid) 
ber  Klerus  an  ben  Bifchofsft^en  wie  in  ben  Klöftern  war,  unb 

bem  (Seift esleben  bes  Dolfes,  beffen  probufte  von  ben  Bilbungs= 
trägem  tief  verad]tet  waren  unb  barum  auch  höheren 
Caien  immer  mehr  an  Ud^tung  verloren.  Hod)  lebten  im  Dolfe 

bie  alten  - (Sefänge,  neue  in  biefem  (Seift  famen  lixn^n.  Den  alten 
Sänger  ber  Dor3eit  unb  ber  fränfifd]en  <geit  liat  nun  ber  Spieb 

mann  abgelöft,  ber  aud)  bie  geitereigniffe  in  poetifcher  5orm  mib 
teilte  unb  in  bie  abgefd]loffene  länblid]e  XDelt  bes  Deutfchen  allerlei 

neue  Kunbe  brad^te,  ebenfo  wie  anbere  5rembe,  ber  Krämer, 

ber  Bote,  ber  2T(önd],  bie,  unbefchabet  alter  (Saftlid^feit,  gerabe 

beshalb  befonbers  willfommen  finb,  weil  man  von  ihnen  Heuig= 
feiten  erwartete.  HTit  ben  Spielleuten  mifchfen  fid]  bie  (Saufier, 

bie  joculatores,  bie  Hachfommen  ber  fahrenben  Ceute  aus  bem 
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römifd^cn  Heid]e,  unb  mand)  r>erfommener  Klerifer.  Durd]  Icfetere 
roav  aud]  ber  ber  Kird^enpoefie  entftammenbe  romanifd]e 

Heim  fd)Ite§lid)  bie  ftel^enbe  äußere  5orm  ber  Did^tung  getuorben*. 
5d]tt>änfe  unb  lügenbid]tungen,  aud]  allerlei,  t>ielletd]t  frül^  bie 

(ßeiftlid]feit  uerl^öl^nenbe,  berbe  (5e[d)td]ten  mürben  uon  bie[en 
Spieüeuten  gepflegt  unb  belangten  ben  ̂ örern.  So  fam  es  benn 

frül^  3U  einer  Befämpfung  biefer  Dolfsbiditung  burd]  bie  (5eift= 
Iid]feit.  Um  ben  „un5Üd]tigen  ober  minbeftens  eitlen  Sang  ber 

Caien  5U  uerbrängen",  fcbrieb  im  9-  ZHönd] 
©tfrieb  non  IDeißenburg  fein  (£r>angelienbud| ;   aber  bas  beutfd^e 
<5eu>anb  biefer  gei[tlid]en  Heimbid]tung  3eigt  ebenfo  mie  bie  no(i] 

alliterier enben  Kunftbid]tungen  ber  altfäd]fifd]en  ,(5enefts'',  bes 

nieberfäd^fifd^en  „^elianb",  bes  oberbeutfd]en  ,,2Tfufpiüi",  baß  bie 
(5eiftlid]en  bod]  aud]  fcbon  früE|  bie  nationale  Sprad]e  benußten, 
um  im  Sinne  ber  Kircbe,  in  beren  Dienft  man  übert^aupt  alles 

3U  [teilen  [ud]te,  auf  bas  Dolf  3U  mirfen  ober  burd]  l^eimifd^e 
Sänger  roirfen  3U  laßen.  Unbererfeits  bebeutet  biefe  nationale 
5ärbung  bo(i]  mieber  eine  erfte  Unnäl^erung  ber  Kultur  an  bas 
Dolfstum.  Der  alte  bjelbenfang,  ber  nacß  Karl  b.  (5r.  lebiglid] 
unter  bem  (Beficßtspunft  bes  £)eibnifd]en  non  ber  Kircße  befämpft 

rourbe,  l^ielt  fid|  am  längften  mieber  in  Sad]fen:  t^ier  fagte  unb 

fang  man  nod]  lange  non  Dietrid)  non  Bern  unb  (Srmanricß. 
Uber  im  gan3en  mirb  er  immer  mei^r  3ur  Dolfsfoft,  bis  er  im 

\2,  '^aiivlinnbevtf  moi^l  unter  bem  (Sinßuß  ber  neuen  meltlid^en 
romanifcßen  Did^tung,  aud)  in  uornel^meren  Kreifen  mieber  Boben 
gewann,  übrigen  merben  fold^e  alten  (Sefänge  aud]  uon 

Ceuten  aus  bem  Dolfe  felbft  oorgetragen  fein,  unb  ebenfo  ev^äiilte 
man  fid]  fonft  alte  Sagen  unb  2TEärd]en,  Cierfabeln  u.  bgl. 
ober  pflegte  altes  Hätfelgut  unb  Sprucßmeisl^eit.  Hatürlid]  blül]te 

ber  alte  mit  Can3  uerbunbene  Dolfsgefang  roeiter,  bei  bem  meift 
einer  uorfang  unb  bie  Zfienge  nur  beim  Hefrain  einßel. 

Den  geiftigen  f]ori3ont  bes  Dolfes,  ber  fonft  in  einem  innig 
mit  ber  Hatur  uerbunbenen,  auf  alter  (£rfal]rung  unb  Crabition 
fußenben  Urbeitsleben  unter  ber  naiuen  Dorftellung  einer  Belebtl]eit 

ber  Hatur  mit  guten  unb  böfen  U)efen  befd]loffen  mar  —   ein 
gemütlid]es  Derl]ältnis  l]atte  man  insbefonbere  and]  3ur  Ciermelt, 

r>or  allem  3ur  Dogelmelt  — ,   mag  man  niebrig  nennen.  Über, 
abgefel]en  non  ben  nieberen  Kterifern,  bie  bei  il]rer  äußerft  not= 

bürftigen  Bilbung  fid]  geiftig  faum  von  ber  übrigen  2Haffe,  mit 
ber  fie  in  uolfstümlid]er  XDeife  lebten,  unterfd]ieben,  ift  bod]  aud] 

ber  fjori3ont  ber  l]öl]eren  Caienmelt  3iemlid]  berfelbe,  nur  baß 
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ftd)  bie  3ntere[fen  ber  (Sro^en  aud|  auf  2Tiad^tfragen,  auf  (£in^eU 
iiexten  ber  Deru>altung  unb  ruie  bie  ber  übrigen  fjerren  auf 

frtegerifd^e  Dinge,  menigftens  friegerifd^e  Kusbilbung  unb  Übung, 
unb  als  ̂ auptunteri^altung  auf  bie  erftredten.  Diefe  rourbe 

mel^r  unb  met^r  ein  Dorred^t  ber  fjerren,  bie  ii^rer  3agbleiben* 
fd^aft  aud]  bann  l)ulbigten,  u?enn  fie  geiftlid^en  Stanbes  geu>orben 
roaren  unb  liolie  Kird^enämter  befleibeten. 

(£in  u)id)tige5  (ßebiet  u>ar  bamals  nod)  ein  gemeinfames 

(Seiftesgut  ber  ̂ ol^en  unb  Jftieberen,  bas  Hed^t,  beffen  £ebenbig== 
feit  unb  t>oIfstümIid)feit  ruieberum  ein  Zeugnis  ber  Beroat^rung 

ber  Eigenart  ift.  (£s  roar  Stammesreebt,  aus  altem  ̂ erfommen 
ermaebfen.  3^  (Sntmidlung  b^^^^  nacbeinanber  eine 

Kobififation  besfelben  ergeben  (t>gl.  5.  25),  aber  bie  frembe  Spradie 

unb  Schrift  mad^ten  einen  uolfstümlid^en  (Sebraud)  ber  Hed|ts= 

büd^er  felbft  unmöglid].  JDo  man  eine  beftimmte  <£ntfcbeibung  nötig 
batte,  gab  ein  2T(ann  geiftlicber  Bilbung  in  einem  Klofter  ober 

an  einem  ̂ errenfife  Kusfunft:  benn  £}anbfcbriften  ber  Hed|ts- 
bücber  liefen  genug  umber.  (£s  fd^eint  aber,  als  ob  im  \0.  3<^bt^= 
bunbert  ein  Ceil  ber  uornebmeren  £aien  fomeit  ber  lateinifcben 

Scbulbilbung  t^ilbaftig  mürbe,  ba§  man  gerabe  bie  Bed]tsbü(^er 
lefen  fonnte.  Denn  nach  einer  (Eb^^onif  aus  bem  Knfang  bes 
U-  fonnten  bies  in  ber  3ii9enb  bes  Derfaffers  bie 

meiften  €belleute.  3^  I^bte  bie  Hed]tsfenntnis  bureb  Über= 

lieferung  roeiter,  ja  bas  Dolf  mirfte  roie  in  ber  Dor5eit  auch  red]ts= 
bilbenb  unb  red]tsfcböpferifcb ,   nor  allem  in  feinen  länblicben 

(5emeinbegerid)ten.  Bod)  lebte  aud?  bie  uolfstümlicbe  ®rgani= 

fation  ber  £)unbertfcbaftsgerid|te.  Die  (Sntmidlung  ber  gu= 
ftdnbe  mad]te  im  übrigen  mand]e  JDeiterbilbung  bes  Hed^tes 

erforberlid) :   fo  be3üglicb  ber  Derbältniffe  ber  3ablreid]en  2tb= 
bängigen,  bei  benen  balb  ein  Streben  nad]  aufmärts  einfefete. 
Bei  ber  Ausübung  ber  Hed)tspflege  mar  ja  fd]on  feit  ber  frdnfifcben 

Seit  bas  Dolf,  bas  in  ben  ̂ unbertfd>aftsgerid)ten  bie  Urteils^ 
finber,  bie  Sd]öffen,  ftellte,  bureb  ̂ te  maebfenbe  ZlTacbt  bes  leitenben 

Hid^ters,  bes  t>om  König  eingefefeten  (ßrafen,  ber  ben  gemdblten 
Dolfsricbter  allmdblid]  uerbrdngte,  einigermaßen  befcbrdnft.  3^fef 
mochten  ben  Hid^ter  aud^  febon  iixev  unb  ba  aus  bem  fanonifeben 

Hedjt  ftammenbe  römifebe  Hed]tsanfd]auungen  beeinfluffen ,   mie 
es  3.  B.  bie  ftrengeren  Strafen  3eigen.  3^^  gan3en  aber  bleibt 
es  bei  einer  lebenbigen  Anteilnahme  bes  Dolfes. 

XDeiter  beftdtigt  bie  Hamenmelt,  ba§  bie  alte  (Eigenart 

burd^aus  meiter  lebte,  ficb  freilid?  nid)t  mehr  in  Beuf(i]öpfungen  be- 
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tätigte.  Die  germani[d]e,  überaus  reid^e,  r>or  allem  bie  Kampf es= 
unb  Kriegsfreube  miberfpiegelnbe  Hamemuelt  ragt  nod]  in  bie 

je^ige  geit,  bis  ins  \2,  ̂ alivlinxxifevt^  fraftuoll  i^inein.  3a.  bie 
naturgemäß  mit  bem  (£I]riftentum  einftrömenben  fremben  Hamen 
(insbefonbere  ̂ eiligennamen),  bie  5uerft  unter  bem  i^ot^en  Klerus 

unb  bei  ben  geiftlid]en  5^^<tuen  auftreten,  gelten  im  \0.  unb 
U‘  ̂ ciiivlinnöevt  roieber  3urüd. 

Kud]  bas  fo5iaIe  Ceben  I^ält  fid]  im  gan5en  uon  Beeim 

fluffung  burd?  bie  frembe  Kultur  frei,  ̂ ene  früli3eitlid^en  S^ftünbe, 
bie  uielfad]  benjenigen  bei  anberen  primitiven  Dölfern  ent\^tadien^ 
entroideln  fid|  nun  langfam  unb  3iemlid)  ungeftört  roeiter.  Das 

Familienleben  trägt  nod]  bas  alte  (5efüge,  wenn  aud]  bie  Bebeutung 

ber  Sippe  ftarf  gefd]U)unben  ift;  fo  traten,  ivenn  and]  nid]t  bei 
allen  Stämmen  gleid^mä^ig,  bie  Sippenfiebelungen  vor  ben  nur 
örtlid]  verbunbenen  SiebeIungsgenoffenfd]aften  3urücf.  Der 
fjausvater  B^errfd^t  mit  alter  (5etvalt;  in  nieberen  Kreifen  ift 

bie  S^an  nod)  oft  Arbeitstier ;   felbft  in  B^öl|eren  mu§  fie  ge= 
legentlid]  ̂ üd]tigungen  erbulben.  Sentimentale  (SefüB^le  rvalten 

bei  ber  £B^efd]Iie§ung  nid]t,  tvie  anbererfeits  {einerlei  IDeid]B|eit 

ben  Kinbern  gegenüber  beftel^t  unb  in  fäd]fifd|en  (Segenben  nod^ 

im  3aB^rI^unbert  2T( i§ge Wten  gelegentlid]  getötet  rverben. 
Die  (£B^e  fam  burd]  lange  DerB^anblungen  ber  beiberfeitigen 
Familienvertreter  5uftanbe;  äußere,  praftifd]e,  materielle  (5rünbe 

ftnb,  rvie  nod]  viel  fpäter,  entfd]eibenb.  Die  fird|Iid|e  (Sinfegnung 
bringt  nur  langfam  burd]  unb  ift  nod]  viel  fpäter  nid]t  völlig 

allgemein.  Fx^auenraub  ift  je^t  ein  ftraftvürbiges  Derbredien.  Das 

(gl^eleben  verläuft  in  unbefangener  Haturivüd]figfeit.  Don  einer 
befonberen  Keufd]l^eit  ift  jefet  nod]  meniger  bie  Hebe  als  früB^er, 
5umal  nunmeB^r  bie  (5eiftlid|en  B^äufig  bie  DerfüB^rer  fpielten.  XDoB^b 
B^abenbe  (SrunbB^erren  B^ielten  au(^  ungeB^inbert  Konfubinen.  Aus 

ben  uneB^elid]en  Kinbern  mod^te  fid)  vielfad^  bie  (5eiftlid]feit  er= 
gänsen.  (£igentlid]e  Sittenlofigfeit  B|errfd]t  aud]  im  XDeften  je^t 

rveit  meniger  als  5U  fränfifd]er  Seit,  am  rvenigften  fonft  in 

Sad]fen,  rvo  aud]  bie  früB]ere  Ad]tung  vor  (Seift  unb  (Semüt  ber 
Frauen  nod]  am  lebenbigften  erl]alten  ift. 

Unverfennbar  tritt  im  fo3ialen  Ceben  bie  Stärfe  bes 

beutfd]en  genoffenfd]aftlid]en  (Seiftes  B]ervor.  Sie  5eigen  vor 

allem  feit  uralter  ̂ eit  bie  (Silben,  bie  fid]  vielleid]t  aus  ben 
germanifd]en  (Sefd]led]tsverbänben  entividelt,  von  iB]nen  als 

tvid]tigen  Kern  bes  §n\axnmenlebens  bie  ©pfergelage  —   bal]er  bie 

Bebeutung  ber  (Selage  in  fpäterer  Seit  —   übernommen  B]aben  unb 

Steinijaufen,  Kulturge[d)idjte  ber  Veutj'ctjen  im  mittclalter.  ^ 
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toie  ein  familiärer  Derbanb  eine  fefte  5d]ufegemeinfd]aft  für  ben 

einseinen  in  allen  DerB^ältniffen  bilbeten,  burd|  (£ibfd]n:>ur  3U= 
fammengel|alten,  fpäter  d^riftlid)  gefärbt  unb  ben  d^riftlid^en  Brüber= 
fd^aften  angenät^ert.  Sie  seigt  ferner  bie  nad^  Sd^roinben  ber 

Sippenfiebelungen  eintretenbe  nad|barfd)aftlid]e  natürlid^e  ®rgani= 
fation  mit  it^ren  roirtfd]aftIid)en  (ßrunblagen  unb  fielen,  fie  seigt 

bie  größere  ZHarfgenoffenfdiaft.  fibenfo  tritt  aber  aud]  bas  fc^ein= 
bare  IDiberfpiel  biefes  (5eiftes  i^eruor,  ber  3nbipibualismu5. 

(£r  ift  es,  ber  ftaatlid^er  ̂ ufammenfaffung,  ber  Bilbung  einer 
ftraffen  ̂ entralgemalt  nod\  immer  roiberftrebt.  Ztid^t  nur  bas 

5ürfid^Ieben  ber  Stämme  ift  bafür  beseid^nenb,  fonbern  oor  allem 

bie  egoiftifd^e  ZHad^tgier  ber  einseinen  (Srogen,  bie  trofe 
Karls  b.  (5r.  £infd^reiten  [päter  immer  aufs  neue  ben  Königen 

unb  in  ben  Stammesgebieten  ruieber  ben  ̂ ersögen  miberftanben. 

rtod^  mar  aud^  bas  alte  2nad)tmittel  ber  einseinen  (6rogen 

lebenbig,  bie  (5efoIgfd]aft,  geftüfet  auf  bie  für  bie  germani[d)e 
Sittlid^feit  beseid^nenbe  ZHannentreue ,   bie  fpäter  nod\  bie  <£pif 
ber  Spielleute  feiert.  JDie  fid^  in  ber  5rül|s^il  immer  nur  bie 

einseinen  5ül^rer  mit  il^ren  (Sefolgfd^aften  als  ̂auptperfonen,  il^re 
Stämme  unb  Dölfer  nur  nebenbei  gegenüberftanben,  mie  bann  in 

ber  fjelbenfage  ber  (Segenfa^  (Boten  unb  Hörnern  uöHig 

Surüdtritt  uor  ber  (5efd]id^te  bes  einseinen  £}elben  mit  feinen  (5e= 
treuen,  aifo  uor  allem  Dietrid^s  uon  Bern  (CB^eoborid^) ,   fo  ift 
es  pielfacb  nod)  jefet.  Don  ftaatlid^er  Kuffaffung  ift  feine  Hebe. 

3ene  (Befolgfd^aft  B^at  aber  nunmeB^r,  mie  fd|on  feit  fränfifd^er  ̂ eit, 
neue  formen  angenommen;  fie  fteeft  in  ber  (fo  feit  bem  8. 

B^unbert  mit  einem  feltifd^en  IDort  beseid^neten)  Pafallität,  für  bie 

roieber  bie  gattifd^e  Kommenbation  (f.  S.  2^),  bie  Ergebung  non 
unfreien,  lanblofen  unb  fd|ufebebürftigen  Ceuten  in  ben  5d\ni^  eines 

2Tläd^tigen,  t>or  allem  sum  Dienft  in  Hot  unb  Krieg,  eine  Dor== 
ftufe  gebilbet  Blatte.  i)iefe  Klaffe  ber  Dafallen  mürbe  immer 

SaBjlreid^er,  ergänste  fid)  aud]  immer  ftärfer  aus  STcexen  unb  bilbete 
nidit  nur  bie  Umgebung  bes  Königs,  fonbern  andi  anberer  (Broker. 
Sie  mar  burd?  eine  formelle  Binbung  (Creueib  feit  HTitte  bes 

8.  3^f?J^B|unberts)  uor  allem  sum  Kriegsbienft  uerpfüd^tet,  mesB^alb 
aud)  bie  geiftlid^en  ®rganifationen  Dafallen  an  fid^  f   eff  eiten. 
Da  ber  Canbbefife  burd)  bie  Kusbilbung  bes  Sonbereigens 

bie  (Brunblage  ber  (Bfiftens,  feine  Erträge  bie  ̂ auptform  bes 
UnterB^alts  barftellten,  mar  bie  Übergabe  uon  (Brunb  unb  Boben 
Sur  Hufeung  bie  natürlid^e  (BntloB^nung.  Das  Kustun  uon  £anb 

auf  Seit  gegen  Abgaben  Blatte  Kird|e  für  iB^ren 
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tpad^fenben  (5runbbefife  in  ber  5orm  ber  römifd^en  prccarei  an^ 
geroanbt.  Bei  ber  Belel^nung  ber  Dafallen  fielen  aber  bie  2tb= 

gaben  fort:  es  roar  bIo§e  (5uttat,  unb  fo  i)ie§  bas  Selben  Bene^ 
fi5ium.  Balb  gemann  nun  biefe  Belel^nung  bauernben,  erblid^en 

(Et^arafter,  unb  bies  rei3te  immer  mel^r  £eute  3um  (Eintritt  in  bie 
DafaHität  an.  So  entfteb|t  aus  ber  Derbinbung  non  Dafallitdt  unb 

Benefeialmefen  bas  CeE^nsmefen,  bas  3undd]ft  nur  ber  Sd^affung 

eines  Kriegs(Heiter)I)eeres  biente  —   u>ie  ber  König  £anb  an 
bie  (5ro§en  uerliet),  fo  uerliet^en  biefe  es  roieber  an  niebrigere 

5reie,  um  Heiter  3U  ert^alten  — ,   bas  f(i]Iie§Iid]  alle  öffentlid^en 
Derl^dltniffe  im  Hlittelalter  bel^errf(i)te  unb  feine  eigentlid^e  Staats^ 
form  barfteHt.  Heben  bem  Kriegsbienft  lag  ben  Dafallen  ndmlid) 

früt)  bie  Derfei|ung  non  Ämtern  ob,  u>ie  fd]on  im  germanifd^en 
(Befolge  gemiffe  5unftionen  uerteilt  gemefen  fein  roerben,  unb  bie 

(£ntIoi|nung  erfolgte  ebenfalls  bur(i|  Benefi3ium.  2Ius  ber  praf= 
tifd^en ,   nid^t  revi^tlid^en  (Erblid^feit  ber  Beneft3ien  ergab  fxd) 

aber  f(i)tieglid|  eine  (Erblid^feit  ber  ̂ mter,  fd]on  gegen  (£nbe  ber 
Karolingerperiobe.  Sid^erlid]  ift  ,,bas  gan3e  Syftem  non  einem 

(Begenfeitigfettsgefüi^l  bur(i]brungen ,   bas  überl^aupt  alle  mittet 
alterlidien  Derl|dltniffe ,   fo  bas  3ur  Kird^e,  d^arafterifiert.  Vas 
£eB|en  oerlangt  oon  feinem  Crdger  Creue:  fie  l^ielt  tro^  aller 

Eigenfuc^t  unb  tDiüfür  ben  mittelalterli(i]en  Staat  3ufammen" 
((5efd].  ber  beutfd]en  Kultur  S.  65). 

Der  gau3e  pro3eg  ift  nun  aber  be3eid]nenb  für  bas  3tel' 
bemühte  2T(ad]t=  unb  Befi^ftreben  einer  ariftofra- 
tifd^en  Sd)id)t,  bie  fid]  ebenfatts  fd|on  feit  frdnfifc^er  ̂ eit 

über  ber  2Tiaffe  ber  Dolfsfreien  erhoben  I^atte.  Diefe  ̂ eraus= 
l^ebung  eines  2lbels  ift  ein  natürlid^es  Entroicflungsftabium  bet 

ben  meiften  Dölfern,  unb  roenn  es  bei  ben  Sad^fen  aus  beftimmten 

(Brünben  f(i]on  oor  alters  eingetreten  roar,  fo  ift  biefes  Hcoment 
für  bie  ̂ ranfen  unb  bie  il^nen  angeglieberten  Deutfeben  roieber 

nur  ein  Bemets  ber  felbftdnbigen  Eigenentroidlung  auf  (Brunb 
ber  fortfd^reitenben  roirtf(i^aftlid)en  unb  fultureHen  Der^dltniffe : 

bie  (£rf(^einung  trat  ba^er  nod]  fpdter  bei  ben  Horbgermanen 
ein.  Der  pro3e§  gebt  naturgemd^  ̂ anb  in  fjanb  mit  einer 
fjerabbrüdung  ber  Speien  mit  md^igem  (Brunbbefife.  Hoch  3U 
Beginn  ber  frdnfifd^en  ̂ ext  unb  fpdter  bilbeten  biefe  bie  groge 

mittlere  2Tlaffe,  auf  benen  bas  öffentlicbe,  bas  fo3iale  £eben,  ber 
Kriegsbienft  im  roefentli(i]en  rubten.  Über  ihnen  eine  f leine  Klaffe 

oon  (Broten,  bie  bureb  Beute,  bureb  Capferteit  ober  Klugheit,  bur(i) 
altes  2tnfebcn  in  ben  IDanberungs3eiten  2T(ad)t  erroorben  b(^tten 
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unb  vom  König  aus  bem  eroberten  £anb  umfaffenber  befd]enft 

mären.  Unter  ben  freien  mieber  eine  größere  2Uenge  Unfreier,  r>iel= 
fad)  Homanen  unb  Kelten.  Übniid)  roaren  bie  Pert|ältniffe  nod^ 

uiel  fpäter  in  ben  innerbeutfdien  (5ebieten,  bei  ben  Ulemannen, 
Bayern  ufm.,  roo  bie  freien  mit  fleinem  Befife  nod]  lange  in  ben 

Dolfsuerfammlungen  in  alter  U)eife  3ufammenfamen,  übert^aupt 
ben  Uusfcblag  gaben.  Uber  gerabe  in  ben  eroberten  Canben,  im 
5ranfenretd),  t|atte  fd]on  eine  mit  bem  firoberungsgeift  ein5elner 

unb  ben  aud)  meiterl^in  friegertfd^en  feiten  5ufamment|ängenbe  Um= 
mälsung  eingefe^t.  Wiv  fallen  bereits  (5.  28),  mie  ̂ier  ein  neuer 

T)ienftabel  S^eie  in  Ubl^ängigfeit  bvad\te,  oft  burd)  2T(i§braud7 
ber  amtlid]en  (Semalt,  mie  biefe  bann  and]  non  felbft  fid]  oft  in 
ein  5d|u^uerl]ältnis  begaben  unb  ihren  Befi^  als  Ce^nsgut  unter 

beftimmten  Uerpflid]tungen  miebererhielten.  Der  pro5eg  ging  in 

faroIingifd]er  <§eit  unaufhaltfam  meiter:  fd]on  Karl  b.  (5r.,  ber 
auf  ben  neuen  Übel  fid)  für  Krieg  unb  Dermaltung  ftü^en  mu^te, 

fonnte  nur  gelegentUd]  offene  Übergriffe  [trafen  unb  fämpfte  t>er^ 
geblid)  gegen  bas  Syftem,  mittelft  beffen  etwa  ber  (Sraf  ben 

freien,  ber  ohnehin  in  ben  friegerifd]en  feiten  burd]  bie  ̂ eeres^ 
Pflicht  (Heiterausrüftung,  ba  bas  fjeer  immer  mehr  3um  Ueiterheer 

mürbe),  burch  iiän^ge  Baturaberpflegung  r>on  (Broten,  burch  ben 
Zehnten  ber  Kird]e  gebrücft  mar,  burch  fchifanöfe  Unmenbung  bes 
^eeresbannes  u.  bgl.  ruinierte  ober  in  Ubhängigfeit  bvad\te.  Die 

perfönliche  5^eiheit  galt  aud)  immer  meniger,  mid]tiger  mar  ber 

Canbbefi^,  felbft  wenn  er  belastet  mar;  aud)  fonft  uerfprad]  bas 
Ubhängigfeitsuerhältnis  Dorteile.  Um  leid^teften  aber  begab  man 

fid)  in  ben  meift  bequemen  5chu^  ber  feeligmachenben  Kirche,  bereit 
fteigenber  (Brunbbefi^  aud|  immer  mehr  ber  Bemirtfd]aftung  burd^ 

ginsbauern  beburfte.  Der  Dorgang  fommt  in  faroIingifd]er  ̂ eit 

feinesmegs  5um  Ubfchlu§,  im  eigentlidien  Deutfd^Ianb  fefet  er  fid] 
aud)  meiterhin  mit  einer  gemiffen  Baturnotmenbigfeit  fort. 

(Brunbbefi^  mar  bie  Quelle  ber  2T(ad)t  unb  bes  IDohlftanbes : 

bah^r  bie  (Bier  ber  fd^on  ZTEdchtigeren  nad)  beffen  meiterer  Der= 
mehrung,  bah^r  bie  Hobungsluft  ber  großen  (Brunbh^rrfchaft.  Die 
(Brö^e  bes  (Brunbbefi^es  aber  erforberte  mieber  bie  Derfpgung  über 

Urbeitsfräfte,  b.  h-,  Lohnarbeiter  h^ben  fonnte,  über 

abhängige  Leute,  bie  als  Unfreie,  porige  bem  -^errenhof  felbft 
bienten  ober  als  ginspflid^tige  bas  Cinfommen  vermehrten,  bie 

üppigere  (£riften3  fid^erten  unb  3U  allerlei  Dienften  Urbeitsfräfte 

fteüten,  auch  €rf^Iiegung  bes  U)ilblanbes.  Soweit  es  bievvew 

los  mar,  mad^te  biefes  neben  bem  eroberten  unb  bem  fonfis3ierten 
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£anb  ben  mäd]tigen,  anfangs  im  IDirtfd^aftsIcben  roeit  noran^ 

ftel^enben  Befife  bes  Königs  aus,  ber  aber  roieber  burd^  IX)eiter= 
Begabung  bie  fjauptquelle  für  ben  (Brunbbefi^  bes  Kbels  unb 
burd)  Sd^enfung  für  ben  ber  Kird^e  u>ar.  Das  (ßut  ber  legieren 

nal|m  ber  ̂ errfd)er  freilid]  5U  feiten  roieber  mie  Königsgut  3ur  Be== 
Ieb|uung  anberer  in  Knfprud],  roas  aber  burd]  neue  5d]enfungen 

frül^er  ober  fpäter  erfefet  mürbe.  Das  Königslanb,  bas  fid^  balb 

nid]t  mel^r  mie  frül^er  r>ermet|ren  fonnte,  rourbe  burd]  jene  Der= 
leii]ungen  allmäl)lid]  ftarf  geminbert.  Die  Kird]e  ert]ielt  aber  ebenfo 

mie  vom  König  and]  von  ben  ̂ er3Ögen,  meiter  and]  r>om  Kbel 
überl]aupt  immer  neue  5d]enfungen.  2TEeift  I^anbelte  es  ftd]  babei 

freilid]  um  IDilblanb,  beffen  planmäßige  Kultbierung  bie  trabitionell 
überlegene  IDirlfdiaftsfunft  ber  Kird|e  am  beften  uerftanb.  (Serabe 

besmegen  mürben  bie  Klöfter  von  dürften  unb  (5runbi]erren  ge= 
förbert,  bamals  aifo  bie  ber  Benebiftiner.  Da5u  fam  ber  non  ber 

Kird]e  immer  (f.  5.  ̂ 5)  angeregte  5d]enfungseifer  unb  jene  Über= 
tragung  non  feiten  ber  Kleinbefißer.  3^^  qcm3en  ift  bai]er  für 

ben  geiftlidien  Befiß  eine  Derftreutl^eit  ber  (Süter  d^arafteriftifd]. 

Die  beftßlofen  Kbt]ängigen  aber  gebrandete  man  5U  Krbeitsbienften, 

3ur  Hobung  u.  a.  unb  feßte  fie  als  ginsbauern  auf  Beulanb  an, 

mie  es  and]  bie  meltlid]en  (5runbl]erren  taten.  Denn  ber  biefen  uer= 
Iiet]ene  Beftß  mar  and]  meift  IDilblanb.  Seine  meitere  Dermei]rung 

gefdeat]  bann  auf  bie  oben  gefd]ilberte  XDeife  ber  2lbl]ängig= 
mad]ung  anberer  ©ft  mad]te  fid]  ber  überlegene  Befißer, 

bem  3unäd]ft  bie  5ül]rung  non  felbft  5ufiel,  allmäl]lid]  bie  gan3e 
2T(arfgenoffenfd]aft  untertänig,  oI]ne  befonbere  Übergriffe. 

So  iiatte  fid]  benn  mittelft  ber  gufammenfaffung  größerer 
2T( engen  non  (5runb  unb  Boben  bie  fo3ial  unb  mirtfd]aftlid]  nnm 

met]r  i]öd]ft  mid]tige  meltlid]e  unb  geiftlid]e  (5runbl]errf  d]af  t 
gebilbet.  Beben  bem  eigenbemirtfd]afteten  5ronl]of  beftanb  fie  aus 

met]reren  bem  I]ofred]tIid]en  Derbanb  eng  ober  lofe  angefd]Ioffenen 

ginsgütern,  aber  aud]  aus  foId]en,  bie  außeri|alb  besfelben  aus= 
getan  maren.  Den  gufammenl^ang  ber  (5runbl]errfd]aft  mit  ber 

fortfd]reitenben  Kultur  mag  man  baraus  erfennen,  baß  it]r 

(ßebiet  in  erfter  Cinie  bie  am  frül]eften  fultmierten  Canbe,  ber 
IDeften  unb  Süben,  t>or  allem  bie  eigentlid]  fränfifd]en  Ceile  finb. 

3i]re  bjauptseit  reid]t  etma  bis  3um  (fnbe  bes  \2,  g^^I^t^I^iinberts. 
3l]re  Bebeutung,  bie  man  eine  geitlang  3U  bod]  eingefebäßt  t]at, 

liegt  einmal  in  ber  fyftematifd]en  (£rfd]Iießung  bes  tDilblanbes, 
3U  ber  es  eben  einer  ©rganifation  beburfte,  meiter  in  ber 

Durd]fül]rung  l]öl]erer  XDirtfet^aftsformen ,   ber  €infül]rung  oon 
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5pc3talfulturen  unb  ber  rotrtfd^aftlid^en  €r3tel^ung  ber  agrarifd^en, 

in  ber  Zfieliviiext  roirtfci^aftlid)  immer I^tn  felbftänbigen  Bepölferung, 

fobann  in  ber  fjebung  unb  Verfeinerung  ber  äußeren  £ebens= 

i^altung,  roo3u  eben  if^re  größeren  (Einfünfte  bie  2T(ögIid)feit  boten, 

aifo  and\  in  einer  5örberung  ber  Kunft,  enblid]  in  ber  Über= 

naf^me  einer  Heif^e  r>on  öffentlid]en  unb  Verroaltungsaufgaben, 

bie  if^r  fd^on  bie  Karolinger  notgebrungen  immer  mel|r  über= 

laffen  Blatten,  3U  beren  £öfung  aber  au(i]  bie  fd^mad^e  ̂ entvaU 

geroalt  in  einem  roeiten  Heid]  mit  fel^r  unentoidelten  Verfeiirs^ 

uerB^ältniffen  rxodi  nid^t  fällig  roar.  3^  le^terer  Be3ieB|ung  fam 

nun  bie  in  farolingifdier  §eit  immer  B^äufigere,  als  (EntloB^nung 

auf3ufaffenbe  VerleiB^ung  non  fjoBieitsred^ten  bebeutfam  B^in3u,  uor 

allem  bie  ber  (f.  5.  2^),  bie  3unäd)ft  SteuerfreiB^eit 

für  geiftlid^e,  bann  aud]  für  roeltlid^e  (Sebiete,  fd]lieglid]  <£man^U 

pation  nom  Staat  unb  Knma^ung  non  ̂ oB^eitsred^ten  überB^aupt, 
uor  allem  aud)  ber  (5erid)tsbarfeit  bebeutete.  IDeiter  ift  bann 

ber  ̂ ufammenB^ang  r>on  (5runbB^errfd)aft  unb  £eB|nsu)efen  roid]tig. 

Viele  £eB^nsträger  rourben  burd]  bie  eru)äB|nte  (Erblid^feit  ber 

£eB^en  3U  (ßrunbB^erren ;   anbere  (ßrunbB^erren  uermeB^rten  iB^ren 

Befi^  burd]  bie  £eB^en.  Vor  allem  aber  trug  bie  eingetretene, 

freilid^  erft  fpäter  anerfannte  €rblid)feit  ber  3U  £eB)en  gegebenen 

Kmter,  befonbers  bes  (Srafenamts,  ba3U  bei,  bag  bie  bamit  be= 

leB^nten  (6runbB)erren ,   beren  JTiad^t  nod]  burd)  bie  (Erlangung 

ber  ermüBinten  J^oB^eitsred^te  unb  ausgebeB^nten  fonftigen  Befi^ 

geB|oben  mürbe,  fi(^  fd^Iieglid)  3U  CerritoriaIB|erren  ausmud^fen. 

2lud^  bie  geiftlid]en  (ErunbB^errfd^aften  erl^ielten  burd^  jene  fjoB^eits^ 

redete  biefen  (£B|arafter. 

Die  mäd]tigften,  3U  fleinen  Staaten  gemprbenen  (5runb= 

B|errjd]aften  B|aben  bann  bie  alten  (5aue,  bie  bod]  nicht  rein 

geographifd^e  Be3eid)nungen  finb,  vielmehr  einft  bie  (Srunblage 

bes  öffentlidien  £ebens  bilbeten,  befeitigt,  uöllig  etma  mit  bem 

U«  ̂ aiivlinnifevt  ̂    wenn  aud]  ihre  Itamen  3um  Ceil  im  Volfe 

3iemlid)  3äh^  meiterlebten.  Anfangs  fielen  bie  (5raffd)aften  mit 

ben  alten  (Bauen  aud|  oft  3ufammen.  JVie  es  feinen  (Bau  unb 

feine  (Bauuerfammlung  ber  mehr  gab,  fo  mar  auch  ̂ ^i^ 

gro§e  ZHaffe  ber  freien  nid^t  mehr  ber  Cräger  bes  öffent' 

liehen  £ebens.  (Es  ö^ogen  (Brunbbefi^  ge= 

ftüfete  Kriftofratie ,   wenn  man  and\  bie  2Kacht  ber  ftaatlid^en 

(Bemalt  nid^t  all3u  fehr  unterfchä^en  unb  ebenfomenig  uergeffen 

barf,  ba§  and\  bie  länbliche  (Bemeinbe  nicht  gan3  bebeutungs^ 
los  mar. 
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<5evoi^  l^atte  bie  (£ntu>icflung  ein  gutes  Stücf  alten  Cebens 

r>erni(i)tet:  bie  größer  geroorbenen  Derl|ältniffe  I^atten  eine  neue, 

geeignetere  ©rganifation  gefd^affen,  roieber  übrigens  felbftänbig^ 
inbiuibualiftifd^en  (El^arafters.  2tuf  ber  anberen  Seite  ift  aber  non 
einer  Dernid^tung  ber  fleinen  bäuerlid^en  Befifeer  gar 

feine  Hebe.  3^  Gegenteil  mar  bie  Übertragung  bes  (£igens  an 

fjerren  ober  Kird]e  unb  feine  IDiebergeminnung  gegen  2lbgaben 

unb  Ceiftungen  (Dienfte)  nielfad)  nur  eine  5id)erung  nor  bem  Huin 
in  ber  friegerifd]en  unb  gemalttätigen  <§eit.  (ßerabe  auf  biefen 

Sinsbauern,  nid)t  auf  ben  mirflid)en  Unfreien,  ben  fjörigen  ber 

-^errenl)öfe  felbft,  berul)t  aud)  bie  eigentlid)  mirtfd)aftlid)e  Ceiftung 

ber  (£pod]e,  \vexlxdi  unter  5üf)rung  ber  (ßrunbl)errfd)aft.  i)enn 
an  bem  Eigenbau  ber  (5runbi|errfd)aft  ift  in  biefer  älteren  (£pod)e 

burd)meg  feft3ul)alten.  Die  (ginsbauern  lebten  aud)  in  fo  mannig= 
fad)  abgeftuften  Derl)ältniffen,  ba§  bie  benor3ugteften  fid)  non 

freien  nur  menig  unterfd)ieben,  3umal  bie  „5reil)eit"  fefet  menig 
bebeutete.  5^i^ner  I)ielten  fid)  aber  aud)  bie  eigentlid)en  freien  in 

ben  Ulpenlänbern,  in  ben  2T(arfd)gebieten  ber  Horbfee,  aud)  in 

JDeftfalen,  5um  Ceil  non  ben  grunbl)errlid)en  U)irtfd)aftsfort= 
fd)ritten  nid)t  berüt)rt  unb  baf)er  rüdftänbig.  2T(an  I)at  neuere 
bings  aud)  für  anbere  (Sebiete  bie  Hcinberung  ber  freien  burd) 

bie  (Srunbl)erren  beftritten.  5id)er  ift  ober,  baß  bie  £)erab= 
brüdung  fd)on  in  ber  geit  ber  fäd)fifd)en  £jerrfd)er  burd)  eine 
beginnenbe  Uufmärtsbemegung  ber  (ginsbauern  mieber  mettgemad)t 

3U  merben  beginnt.  Die  Dermef)rung  ber  Caften  mar  3unäd)ft 

burd)  eine  frül)e  ̂ ifierung  berfelben  minbeftens  erfd)mert.  Übrigens 

famen  fogar  Unfreie  burd)  jenes  Uustun  non  £anb  5U  ginsgütern, 
nerbefferten  aifo  if)re  £age.  Die  beffer  geftellten  ginsleute  aber 

f)oben  fid)  immer  mel)r  unb  galten  fd)Iießlid)  bei  freieren  Ub= 
f)ängigfeitsnerl)ältniffen  als  frei.  Ullmät)lid)  gef)t  aud)  ber  5d)mer^ 
punft  ber  mirtfd)aftlid)en  Cätigfeit  non  ben  £)errent)öfen  auf  bie 

Heineren  ginsgüter  über;  es  beginnt  bie  Uuflöfung  bes  grunb= 

f)errfd)aftlid)en  Betriebes.  'Davon  merben  mir  fpäter  I)ören. 
3unäd)ft  aber  erfüllte  bie  (5runbl)errfd)aft,  überl)aupt  bie 

^errenf d)id)t,  jene  fulturelle  ZHiffion  in  mirtfd)aftlid)er 
Be3iel)ung  mie  in  ̂infid)t  i)öi)erer  £ebensl)altung.  Damit  fefet  bie 

am  Unfang  aller  f)öf)eren  Kulturentmidlung  ftef)enbe  fo3iale  Differen- 
3ierung  ftärfer  ein:  il)rem  5ortfd)reiten  ftet)t  bann  mieberbas  Streben 

nad)  Unnäl)erung  gegenüber.  Die  Beeinßuffung  ber  großen  UTenge 

bleibt  freilid)  gering,  unb  aud)  innerl)alb  ber  £)errenfd)id)t  merben 

bie  roI)eren  guftänbe  oft  nur  burd)  (£in3ell)eiten  ein  menig  ner= 
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feincrt.  Die  5ortfd)ritte  r>erbanfte  man  im  roefentIid)en  romanifd^en 
^inflüffen,  andi  bie  roirifd^aftlid^en,  abgefeB^en  natürlid]  von  ber 

gewaltigen  Hobungs^  unb  Kusbautätigfeit  felbft,  einem  ̂ aupt= 
nerbienft  ber  (5runbt|err[d)aft.  (£5  war  ein  mehr  quantitatives 
Verlangen  nad\  immer  neuem  Kulturlanb,  unb  bie  K   i   r   d]  e   würbe 
biefem  Verlangen  uor  allem  bienftbar  gemad^t.  Bei  il^r  war  aud] 

fonft  bie  5ü Irrung,  uor  allem  bei  ben  Klöftern,  wefentlid),  weil 

fte  italifd^e  unb  weftfränfifd^e,  aifo  im  (5runbe  antife  Crabitionen  in 

bas  innere  Deutfd^Ianb  r>erpflan3ten.  Sie  B^aben  uor  attem  2TEufter 

für  eine  lDirtfd]aftsorganifation  in  größerem  2T(a§ftabe  gegeben, 
wie  einft  ber  groge  ©rganifator  Kaifer  Karl.  Unter  iB^rer  £eitung 

würbe  (yftematifdi  gerobet,  ber  Körnerbau  eifriger  gepflegt,  ber 

(ßemüfebau  bereid^ert,  ber  (Bartenbau  unb  bie  ©bftfultur  geB^oben, 
ein  forgfältig  betriebener  IDeinbau  perbreitet.  Der  (Barten  in 

unferem  Sinne,  neben  bem  Baum(0bft)garten  ber  (Bemüfe^,  bann 
ber  ̂ eilfräutergarten  unb  bamit  ber  Unfang  3um  Tiergarten,  geB^t 
red)t  eigentlid^  pon  ben  Klöftern  aus,  aud|  gerabe  feine  regeb 

mäßige  Unlage,  bie  aEmdB^Iid]  fünftlid^er  würbe.  Der  U)einbau 
beB^nte  fid]  in  farolingifd^er  Seit  fd^on  weiter  nad]  ©ften  unb 

Uorbweften  aus  unb  fpdter  felbft  in  bie  Koloniallanbe  bes  ©ftens 

bis  ins  ©rbenslanb,  insbefonbere  wegen  ber  gottesbienftlid^en  Der= 
wenbung  bes  ZDeines  Pon  ben  Klöftern  eingefüB^rt.  IDaffermüB^Ien 

perbreiteten  fid)  burd]  fie  Pon  U)eften  B^er ;   in  ben  f Iöfterlid]en  Braw 

B^äufern  würbe  befferes  Bier  gebraut,  babei  ber  fjopfen  (woB^I  aus 

(BaBBien)  eingefüB^rt,  in  ben  BadB^äuferw  feineres  Brot  qebaden 
(fd^on  wegen  bes  UbenbmaB^Is,  bas  and]  ben  IDein  perlangte). 

Die  5ciftenfpeife  3U  gewinnen,  legte  man  Ceid^e  an  unb  pflegte 
bie  5ifd]3ud^t.  Die  feinere  Kod^funft  ift  wefentlid)  flöfterlid^en 

Urfprungs,  ebenfo  bie  beffere  Butterbereitung.  Befonbere  ̂ örberung 

fanb  bie  gewerblid^e  Urbeit,  por  aEem  bas  Bauwefen  (Steinbau), 
bis  B^inauf  3U  fünftlerifd]er  Cätigfeit.  Die  antife  Crabition  füB^rte 

oud]  3U  IDafferleitungen,  unb  Brüdenbauten  waren  B^äufig. 
Soldner  Perbienfte,  namentlid)  nad]  ber  organifatorifd^en  Seite, 

entbeB^rt  aud]  bieweltlid^e  (BrunbB^errfd^aft  nid^t,  wenigftens 

folgte  fte  pielfad^  bem  geiftlid^en  Porbilb  ((ßemüfe-,  JDeinbau  u.  a.). 

Die  Düngung  wirb  jefet  bie  Hegel  —   bie  Dreifelberwirtfd^aft  war 

es  feit  langem  — ,   ber  JPiefenbau  ftärfer  im  Ttif^tnmenB^ang  mit 
ber  StaEfütterung  perbreitet.  Die  PieB^3ud]t  B|ob  fid)  entfpred^enb 

ftänbig,  wenn  fie  aud]  im  allgemeinen  fefet  mehr  3urüdtrat.  SeB^r 

gepflegt  würbe  bie  pferbe3ud)t  (für  Krieg  unb  Heifen) ;   wegen  ber 
IDoEe  naB^m  bie  (BrunbB^errfd^aft  aud)  bie  Sd)af3ud^t  meB^r  unb 
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rrtel^r  in  bie  ̂ anb.  Die  Betriebsformen  bes  2tcferbaus  blieben 

aber,  rr>ie  nod|  lange,  5iemlicb  bie  alten.  3^^  gan3en  finb, 
3.  B.  be3üglid|  bes  ©bft=  unb  (ßemu)ebaues  mie  ber  Bepor3ugung 

bes  Xt)ei3enbaues ,   Unterfd|iebe  3tr>ifd)en  bem  IDeften  unb  ©ften 
noch  immer  bemer!bar.  €s  übermog  fonft  ber  2tnbau  3undd^ft  bes 

fjafers,  bann  bes  Hoggens.  —   Die  Kleinrt)irtfd]aft  ftanb 
natürlid]  I^inter  ber  (ßrunbi^errfdiaft  bebeutenb  3urü(J,  namentlid) 

be3üglid)  ber  gartenmä^ig  angebauten  5rüd^te  ((5emüfe,  ̂ anf, 

5Iad]s,  ̂ opfen,  IDaib  uftx>.)  roie  bes  IDeinbaus,  ber  IDiefenfuItur, 
ber  Diei^3U(^t.  Das  5d}wein  blieb  bas  .^aupttier  bes  fleinen 

Zfiannes;  ebenfo  mar  bie  (ßeflügel3ud|t  we\enÜxdi  bduerlid^.  2T(an 

mu§  aber  bebenfen,  bajg  bie  bod|.bie  eigentlid^en 
Cräger  bes  Betriebes  ber  (5runbl^errfcl]aft  maren.  3^^  gan3en 

fann  von  einer  nod]  lange  bauernben,  3iemlid]  gleid^mä^igen  (£in= 

fad|i^eit  bes  mirtfd)aftlid|en  Gebens,  bas  meift  rool^I  gebiet|,  ge= 
|prod]en  merben. 

Unb  biefe  (£infad]I]eit  3eigen  aud]  je^t  nod]  im  mefentlid]en 
bie  allgemeinen  Cebensuerl^ältniffe,  \o  fel^r  bie  Steigerung 
ber  (ßegenfä^e  auf  biefem  (Sebiet  betont  merben  mu§.  Das 

(£barafteriftifd]e  ift  bas  Übermiegen  mie  bie  (Sem einf amfeit  ber 

agrarifdien  ^nteve\\enf  entfpredienb  ber  naturalu>irtfd]aft= 
Iid]en  (5e[amtl^altung  ber  ̂ eit.  (Eine  befonbere  Bebeutung  pon 

(Semerbe  unb  ̂ anbel  ift  baburd)  ausge[d)Ioffen,  aber  bod]  nid|t 

jebe^).  2lud^  bas  agrarifd]  =   friegerifd]e  Ceben  bebarf  beiber. 
Das  fjanbmerf  tpar  größtenteils  etwas  porgefd^rittene  fjaus^ 
arbeit,  befonbers  bie  IDeberei.  3^^  (5runbf)errfd]aft  mürbe  nun 

bie  XDeberei  3U  einem  größeren  Betrieb,  beffen  Crägerinnen  aber 

bie  5t^cmen  blieben,  unb  aud^  fonft  entmidelte  fid)  bort  eine  um= 
faffenbere  unb  3um  Ceil  aud^  burd]  Arbeitsteilung  fpe3ialifierte 
gemerblid^e  Cätigfeit,  namentlid^  nad)  ber  agrarifd|en  Seite  l^in 

(Stellmad^er,  ZHüHer,  Bäder,  Brauer,  aud)  2T(aurer).  Der  Sd]mer= 
punft  ber  (Entmidlung  liegt  aber  nid]t  bei  ber  (5runbf|errfd]aft 

mit  il^rer  oft  falfd)  auf  gefaßten  ©rganifation,  fonbern  bei  ben  mel^r 
ober  meniger  felbftänbig  arbeitenben  ein3elnen  Ceuten,  bie,  obmo^I 

pielfad^  3inspflid]tig,  bod]  in  einem  trabitioneß  erlernten  (5emerbe 

ober  megen  einer  felbftermorbenen  Kunftfertigfeit  für  anbere,  ins= 
befonbere  aud)  für  (Srunbl^erren,  in  freier  IDeife  tätig  fein  fonnten. 

So  gab  es  pon  altersl^er  Sd^miebe,  insbefonbere  U)affenfd]miebe,  fo 

Dgl.  bk  ausfül^rltd^e  Darftcllung  in  meiner  (Sefd?.  b.  b.  Kultur 
5.  uoff. 
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Cöpfer,  Böttd]er,  Vved\slev,  Seiler,  (Serber  unb  Sattler,  \o  fei|r 

frül^  jene  friefifd^en  IDeber.  Das  l^öl^ere  Kunftgeroerbe,  rote  (£1*5- 
gug,  (£belmetallbearbeitung ,   2T(aIerei,  Isoliere  Baufunft,  aber 
aud]  frembartigere  Ced^nifen ,   rote  bte  (Slasbereitung ,   biteben 
freilid]  roefentlid)  auf  bie  Klöfter  befd^ränft. 

Knüpfte  fd]on  frül^  an  bie  nid)t  an  ©rt  unb  Stelle  3U  bedenben 

Sebürfniffe  ein  primitiner  ̂    an  bei  an,  I^eftete  fid]  berfelbe  frül^ 

aud]  an  beftimmte,  lofal  fpe3ialifierte  Probufte  roie  bie  friefifd]en 

Znd\e  ober  an  tDaffen  u.  a.,  \o  n?ar  bet  u>ad|fenben  £ebens== 
anfprüd]en  ber  £)errenfd|id]t  ber  fjanbel  mit  foftbaren  Stoffen, 

S(^mucf  unb  (5erät,  präd^ttgen  Hüftungsftücfen,  feineren  (5enu§^= 
mitteln  unb  (Sewüx^en  aud)  in  einer  agrarifd^en  Ktmofpl^äre  halb 

notroenbig.  Iteben  bem  an  Derfammlungsftätten,  bei  5eften,  an 
alten  Derfel^rspunften  frül)  einfe^enben  2Karfti|anbeI  mit  ben 

probuften  ber  £anbroirtfd]aft,  bes  fjausfleiges  ober  jener  felb== 
ftänbigeren  fjanbroerfer  entmidelte  fid)  ber  ̂ anbel  mit  ben 

begel^rten  £r3eugniffen  ber  5t^mbe,  bes  ©rients  insbefonbere, 

aber  aud)  mit  geroiffen  Hol^ftoffen  bes  Kuslanbes  immer  leb- 
I^after.  £r  roirb  aud],  abgefeljen  non  geleg entlid^en,  l]erum= 
3iebenben  J^dnblern,  3.  ZHönd^en,  immer  mel^r  non  einer  be= 
ftimmten  Sd)id)t  getragen.  <£s  übermiegen  3unäd^ft  freilid]  bie 
fremben  ̂ änbler,  bie  allem,  bie  3taliener,  im  ©ften 
anfangs  fogar  bie  Slaroen.  2lber  es  gab  aud)  frül|  einl^eimifd^e 

Kaufleute;  insbefonbere  vertrieben  bie  (f.  S.  38)  nid]t  nur 

il^re  friefifd)en  groben  Cud^e,  fonbern  vor  allem  and)  bie 
feineren  englifd^en  Cud^e  über  bie  Canbe  unb  über  See.  Had] 

©ften  I^in  I^errfd)te  balb  ber  beutfd^e  Kaufmann,  and\  nad) 
ZXorben.  2lIIe  tbelt  fd^äfete  aud]  ben  Kaufmann;  er  ftanb  auf 

ber  5cil|rt  in  bes  Königs  Sd^ufe,  es  mürben  il)m  befonbere 

Privilegien  in  ben  Stabten  verliei|en.  5i^^ilid?  rvar  er  aud]  als 

©bjeft  ber  ̂ Stle  begel^rt,  unb  bas  urfprünglid)  föniglid^e  Hed)t 
ber  ̂ otterl^ebung  rvurbe  von  ben  fjerren  mel^r  unb  me^r  offupiert 

unb  in  mannigfaltigfter  IDeife  ausgebilbet. 

Km  meiften  förberte  ben  ̂ anbel  bas  Kuffommen  eben 

ber  Stabte,  aifo  ftänbiger  ZHarhorte  mit  einer  biesteren,  um 
gleichartigen,  verjd^iebene  Bebürfniffe  enttvicfelnben  Bevölferung. 

Kuch  für  jene  felbftänbigeren  ̂ anbmerfer  bebeutete  ber  ̂ ug  in  bie 
Stabte  eine  gan3  neue  Stufe:  bie  größere  Bevölferung  unb  bie 

höheren  Knfprüche  förberten  bas  ̂ anbmerf  innerlich  unb  äußerlich ; 

auf  ihm  beruhte  ja  aud]  ein  großer  Ceil  bes  ftäbtifchen  bjanbels. 
Die  äußere  (Entftehung  ber  Stabte  ift  3U  einem  guten  Ceil,  ebenfo 
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roie  bei  ben  infcogermanifd]en  Dölfern  fonft,  roie  aud)  bei  ben 

Semiten,  an  bie  Burgen,  von  benen  mir  nod]  i^ören  merben,  am 

3ufnüpfen,  uor  allem  in  5a(ii\en^  bem  neu  in  bie  €ntmicflung 
getretenen  £anbe.  Die  unfid]eren  feiten  treiben  bie  £eute  5U 
Siebelungen  im  Umfreife  einer  fd]ü^enben  Burg ;   burd)  (5emerbe 

unb  ̂ anbel  x>ermei|rt  ficb  bie  Beuölferung ;   bie  natürlid]  3unäd]ft 

bem  ̂ errn  ber  Burg  gel|örigen  ®rte  ert|alten  jenen  2T(arft= 
d^arafter.  Die  anfangs  febr  primitbe  fid?ernbe  Befeftigung,  bie  ficb 
in  ben  unrul^igen  feiten  oft  aud^  in  Dörfern  (Kird]I^öfen)  mie  bei 

Klöftern  finbet,  bel|nt  fid)  auf  ben  ©rt  felbft  aus.  ,,Burg"  bleibt 
bie  eigentlid^e  Be5eid|uung  für  bas  neue  (Bebilbe,  mie  5aI^Ireid|e 

Stäbtenamen  bemeifen;  ,, Bürger''  l^eigen  bie  ©nrooi^ner.  €benfo 
tx)id)tig  ift  nun  aber  bie  fintmidlung  aus  einem  befeftigten  Dorf 

I^eraus,  bas  burd^  günftige  mirtfd^aftlid^e  Bebingungen,  als  Sal5ort 
3.  B.,  burd^  bie  £age  an  5lu§übergängen,  Stra§enfreu3ungen  ufu>. 
Bebeutung  batte,  ©ber  bie  2T(arftfiebeIung  glieberte  fid]  an  ein 

Klofter  an  (mie  ja  and\  Dorffiebelungen  fid)  früh  um  Kapellen 

[gellen],  bie  JDallfabrtsorte  maren,  bilbeten),  fo  in  fjersfelb  ober 

(5anbersbeim,  ober  an  einen  Bifd^ofsfi^  (Bremen,  JHagbeburg, 

Paberborn),  uor  aüem  aber  an  eine  !öniglid)e  pfal3  ((Soslar,  Dort= 
munb).  £e^tere  roie  bie  Bifcbofsfifee  befanben  fid)  im  Süben  unb 
EDeften  aber  3unäcbft  in  ben  alten  Hömerftäbten ,   bie  tro^  il^rer 
Dernad^Iäffigung  immerbin  EHarftorte  geblieben  maren.  Bamentlicb 

als  Bifd]ofsfi^e  liatten  fie  befonbere  Kn3iebungsfraft.  3b^  plan, 
bie  recbtedfige  Caftrumsform  mit  red^tminflig  fid)  fd^neibenben 
Strafen  mirfte  bann  mobl  aud^  auf  bie  älteren  Beugrünbungen 

von  Stabten  (f.  S,  60).  3mmerbin  b(^^^^Il  IDeften 

häufig  nicht  um  (Srünbungen,  fonbern  um  allmäblid?e  (£ntftebung, 
unb  ^tn  regelmäßiger  (5runbplan  ift  bie  Unregeb 
mäßigfeit  ber  börflicben  EDobnmei|e  3U  erfennen. 

Der  EHittelpunft  ift  immer  ber  ETTarftplaß.  Bach  außen 
d^arafterifieren  Sie  StaSt  bie  VTianevn.  Bei  ben  Hömerftäbten 

roaren  biefe  lange  uernacbläffigt ,   erft  bas  9*  3<^b^^= 
bunbert  führten  3U  ihrem  EOieberaufbau.  Das  aus  bem 
Burgcbarafter  ber  StaSt  liervovgelienbe  meitere  bebeutfame 

(£ntu)i(flungsmoment  ift  nun  ber  Burgf rieben  (Königsfrieben); 
an  ihn  fnüpft  ber  Stabtfrieben ,   ein  bie  Stabt  iievansliebenbev 

5aftor,  ber  auch  bas  tt>irtfcbaftlid]e  £eben  fcbüßt  unb  förbert, 
t>or  allem  (5emerbe  unb  ̂ anbel.  Der  Königsfrieben  ermöglicht 

erft  ben  (Ebarafter  ber  Stabt  als  HTarftort;  er  mirb  and]  an 

EHärfte,  bie  ohne  Burgenfd]u^  an  Derfebrspunften  auf f amen. 
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vevlieiien,  Vev  ̂ rieben  bewivtt  auct^  ben  5d]ufe  ber  3U3iei)enben 

Unfreien :   Stabtluft  mad^t  frei.  Der  2T(arftd]arafter  tnirb  immer 

bebeutungst)oQer  für  bie  Stabt;  ein  eigenes  faufmännifd]es  (ße= 

rool^nl^eitsred^t  bilbet  fid)  aus;  „mercatores^'  I^ei^en  bie  Bürger, 
worunter  freilid)  nid]t  lebiglid)  Kaufleute  uon  Beruf  3U  uerftei^en 

finb.  ̂ unäd^ft  übermiegen  überl^aupt  bie  uerfaufenben  £;anb^ 
roerfer.  Uber  alles  bleibt  bod]  in  agrarifd^er  Utmofpi^äre.  (5runb= 
befife  mar  bie  erfte  Bebingung  aud]  für  ben  Bürger,  menngleid) 
ft(^  bie  (5runbbefifepert|ältniffe  balb  eigenartig  (^xns  an  ben 

(Srunbl^errn  ol|ne  perfönlid^e  Be[d]ränfung)  geftalteten.  Kauf= 
mann  unb  .^anbmerfer  trieben  oft  aud?  nod]  Uderbau  unb  Diel^= 

3ud^t ;   bie  Stabte  blieben  3unäd)ft  Uderbauftdbte ,   unb  Stabt= 
gemeinbe  unb  Canbgemeinbe  unter)d]ieben  fid]  anfangs  auch  in 

ben  Hömerftäbten  nid^t.  Die  treibenbe  Kraft  bes  fjanbels  3eigt  fid) 

•erft  fpdter.  Von  größerem  Derfel^r  ift  nid]t  bie  Hebe,  biefer  mürbe 
aud)  am  el^eften  burd]  bie  fird]Iid)e  Bebeutung  einer  Stabt  l^erbei= 

gefül^rt.  Die  Uusbilbung  einer  befonbers  gearteten  ftdbtifd^en  Der= 
faffung  unb  Dermaltung  fe^te  and)  erft  fpdter  ein.  Keinesmegs  ift 
fobann  bie  Überminbung  ber  alten  Stdbtefeinblid^feit,  bas  Uuf leben 

ier  Hömerftdbte,  bie  (Srünbung  neuer  Stdbte  ober  bie  (Entmidlung 
diterer  Siebelungen  3U  ZHdrften  nur  aus  ben  Bebürfniffen  I|öi^erer 

IDirtfd^aft,  überl^aupt  nid]t  aus  ber  freien  Dolfsfraft  l|er3uleiten, 
menigftens  nicht  uormiegenb.  Die  Stdbte  finb  vielmehr  3undd)ft 

ein  U)erf  ber  bjerren,  aus  egoiftifd]en  ©nfünfte=  unb  2Uad^t= 
intereffen  Hexans  finb  fie  auf  bem  Boben  ber  .^erren  gegrünbet. 
Denn  nicht  nur  im  ©ften  bei  beffen  beginnenber  Kolonifation, 

fonbern  auch  U)eften  finb  fchon  im  \2.  unb  namentlid)  im 

\3,  Stabte  burd]  meltlid^e  unb  geiftliche  dürften 
planmdgig  gegrünbet  morben.  Bei  ber  intenfmen  Uusbam  unb 
Hobungstdtigfeit  h<^tte  man  übrigens  auch  fd?on  Dörfer  nad\ 

einem  gemiffen  Sd^ema  gegrünbet,  bie  regelmd^igen  Heihenbörfer 

xed\ts  unb  linfs  ber  Strafe  mit  bem  Uderftreifen  bahinter  (U)alb- 
ober  fjagenhufen),  wenn  aud|  bas  unregelmdgige  ^aufenborf  bas 
(Bemöhnliche  blieb.  Die  regelmdgige  Unlage  uon  Dorf  unb  Stabt 
mirb  bann  im  ©ften  fpdter  Hegel.  Don  ben  bjerren  mürben  bie 

Stdbte  auch  fonft  geförbert,  ber  Su3ug  3U  ihnen  oft  fünftlich  i\evbeu 

geführt ,   2Tfarf tprmilegien  ermorben ,   Befeftigungen  ausgefüh^t, 

Kauf ftdtten  errid?tet ,   Dermaltungseinrichtungen  getroffen.  Die 
ZHarftuermaltung  ging  bann  freilid]  früh  nn  ben  auffommenben 
ftdbti[d)en  Hat  (f.  S.  1(\3)  über. 

Unb  biefes  ̂ eruortreten  ber  fjerren  ift  nun  über= 
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f^aupt  bas  (El^arafteriftifd^e.  2tud]  äu^erlid]  fonbertcn  fte  fid] 

fd^ärfer  r>on  ber  Zfia\\e  ab.  Seit  bem  \0.  toobinen 
bie  Herren  bei  ben  immer  friegerifd^eren  Zeitläuften  immer  längere 

Zeit,  fd]Iie§Iid]  bauernb  in  ben  Burgen,  5unäd]ft  in  ben  alten 

„5Iud)tburgen"  (5.  \\),  bie  es  in  Sad^fen  nod|  lange  gab;  bie 
fjerrenl^öfe  in  beren  Bäl^e  merben  bloße  tüirt[d]aftsi^öfe.  2tnbere 

Herren  befeftigen  biefe  felbft  ober  fixieren,  roenn  it^nen  feine  5Iud]t^ 
bürg  3ur  Derfügung  ftef^t,  immer  f^äufiger  auf  Bergen  ober  <£v^ 

l^öl^ungen  Befestigungen  auf,  anfangs  primitiver  Batur,  legen  Be^ 
faßungen  l^inein,  folgen  aber  halb  felbft  mit  ben  ̂ iiü^en.  2tud]  in 

ber  (Ebene  errid]tet  man  Burgen  mit  IDall  unb  (Sraben,  meift  im 
5d|uß  umgebenben  XDaffers.  Beben  föniglidien  unb  l]er3oglid]en 

Burgen  entftanben  foId]e  2tbelsburgen  erft  im  \2.  unb  \3.  ̂ aiiv^ 
f^unbert  3al^(reid]er.  <£s  ift  bamit  ein  gemiffes  £)eraustreten  ber 
Herren  minbeftens  aus  ber  agrarifd]en  (Eigenbetätigung  gegeben. 

(Es  3iel^t  bie  £;errenfd]id]t  immer  meniger  3ur  agrarifd^en  2trbeit, 
mel]r  3um  (Senuß  unb  vor  aüem  3um  Kriegsleben  (f.  5.  ̂ 8). 
Vev  Kriegsbienft  ift  ein  befonbere  ritterlid]e  Übung  erforbernber 

Beruf  gervorben.  Don  einem  Dolfst^eer  ift  feine  Bebe  mel^r :   ben 

niebrigeren  Ceuten  liegen  friegerifd]e  ^nteveWen  größtem 

teils  fern.  ift  bas  Dafein  im  gan3en  nod]  fein  frieb=^ 
Iid]es:  bie  friegerifd]e  Betätigung  ift  nid]t  bloß  5reube  unb  5tol3 

ber  -Herren  unb  if^rer  2T(annen,  fie  ift  aud]  l^arte  Botrvenbigf eit ; 
bie  §eit  3rvingt  and]  bie  nieberen  5d]id]ten,  rvel^rl^aft  3U  bleiben. 
2tus  bem  glei(i]en  5id]erungsbebürfnis  I^eraus  entfielet  bie  Burg  unb 

bamit  fd]ließlid]  bie  fefte  Stabt.  Kber  in  ben  agrarifd^en  3^tereffen= 
freis  bleibt  bod]  aud]  bie  £]errenfd]id]t  burd]aus  gebannt.  (Ein  Ceil 
ift  mit  bem  IDirtf d]aftsleben  nod]  tätig  leitenb  eng  verbunben; 

aber  a\xd\  für  ben  anberen  ift  bo(i]  bie  (Erunblage  ber  (E^iften3 
bie  agrarifcbe  Cätigfeit  rvenigftens  ber  ̂ mspßditxqen.  2T(it  bem 

rvirtfd]aftlid]en  (5ebeil]en,  mit  bem  Steigen  ber  Baturallieferungen 

mäd]ft  bann  aber  bie  Beigung,  ein  bequemes  -^errenbafein  3U 
fül]ren,  bie  Cebensf]altung  üppiger  3u  geftalten. 

Kber  nod]  übermiegt  bod],  xvie  betont,  im  inneren  Deutfd]=^ 
lanb  3umal,  ber  (£f]arafter  altf]eimifd]er  (Einfad]l]eit.  Bod] 

lange  ift  bie  Xt)of]nung  nad]  germanifd]er  B)eife  aus  £]ol3  ge^ 
baut,  ben  Dörfern  mod]ten  bie  Bauten  3urveilen  fogar  bürftig 

fein:  bas  nieberfäd]fifd]e  Bauernl]aus  ift  nod]  f]eute  3um  Ceil  ein 

5ad]rverfbau,  beffen  Zü:>ifd]^iii*dume  mit  £ef]m  bervorfenes  5I^(i]t= 
rnerf  bilbet.  3^  innerbeutfd]en  Stäbten  überrvogen  bie  ̂ ol3= 
bauten  nod]  bis  tief  ins  2T(itteIaIter.  Unb  aud]  ber  f]errenI]of 
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Seigt  3unäd)ft  ben  JDot|nbau  aus  ̂ ol3,  ebenso  wie  bie  Burg,  für 

bie  erft  bte  (£mjlüffc  ber  ̂ üge  nad)  jtalien  unb  fpäter  ber  Kreu3== 
3Ügc  einen  IPanbel  brad^ten.  Kud^  bann  blieben  ungefüge  ZHauern 

aus  Sammelfteinen  nod)  i^äufig.  'Der  Steinbau,  auf  beffen 
römifd]en  Urfprung  alle  mit  it^m  3u[amment)ängenben  JDorte 

(f.  5.  20)  t^inbeuten,  roie  alle  auf  ben  £;ol3bau  be3Üglid]en  IDorte 

(Balfen,  Brett,  -^alle  u.  a.)  beutfd)  finb,  bringt  aus  bem  fränfi= 
fd)en  IDeften  unb  bem  Süben  nur  langfam  in  bas  3nnere,  b.  bi. 

3undd]ft  nur,  tuie  es  aud^  bort  bie  Hegel  ift,  für  bie  pfal3en,  Klöfter 

unb  Kird^en.  Ce^tere  finb  in  Sad^fen  nod)  im  \   H.  3al^rl:)unbert  meift 
aus  ̂ ol3  (Sadiwevf).  JDieber  bie  2T(önd^e  maren  bie  eigentlid^en 

Crdger  bes  Steinbaus,  3um  Ceil  unter  italienifd^em  unb  fran3Öfifd^em 

(£influ§.  2tber  bas  fjol3l^aus  ber  fjerren  3eigte  bod]  immerl^in 
fd^on  feinen  befonberen  (El^aratter.  IDie  bie  je^t  gemöl^nlidie 

2T£el)rrdumigfeit  an  Stelle  ber  alten  (£inrdumigfeit  3uerft  im  fjaufe 

ber  Dornet^men  ausgebilbet  fein  mag  —   bie  Kbfonberung  ein3elner 

Hdume  gefd^at^  3undd]ft  burd^  Dorl^dnge  (IDanb)  —   unb  bie 
fiinrdumigfeit  nur  nod)  in  ber  ̂ alle  erl^alten  bleibt,  fo  3eid)net 

fid]  biefes  £jaus  aud|  fonft  burd]  ftattlidiere,  folibere  Bauart,  all= 
mdt^lid)  uielleid^t  burd]  ein  fteinernes  Untergefd]o§,  halb  tuoy  aud) 

burd)  größere  Seitenfenfter  aus.  —   (Einen  entfpred^enben  Unterfd^ieb 
pon  ber  großen  Hlaffe  3eigt  bann  por  allem  bie  Kusftattung  bes 

^errent|aufes.  Die  in  jüngeren  (5efellfd]aften  auftretenbe  prunf** 

liebe  —   ber  Heid^tum  mie  bie  ZHad^t  müffen  fid|  du§erlid)  3eigen, 

andi  in  bem  fjalten  3al^lreid]er  Dienerfd^aft  —   du§ert  ftd]  in  bem 

Derfteden  ber  einfad^en  £;ol3fidd]en  (in  il^rem  BebecFen  mit  u>eid^e-n, 
rpdrmenben  Stoffen  3eigt  fid^  aber  ebenfo  bas  praftifd^e  Bebürfms 
nad]  H)drme  bei  ben  nur  mangeli^aften  ̂ ei3einrid]tungen).  Ceppid^e 

bedien  ben  ̂ ugboben,  mürben  aber  aud^  ,   pon  5rauent)anb  ge== 
roirft  unb  mit  bilblid^en  Darftellungen  gefd^müdt,  an  bie  IDdnbe 

gel^dngt;  roeid^e  Kiffen  lagen  auf  ben  Seffeln  unb  Bdnfen. 

Das  Bett  tpar  reid)  mit  ̂ eberfiffen,  aud|  mit  Decfen  per= 
feigen;  3U  bem  pielfad)  nod]  lange  gebrausten  StroI^facE  bes 

Unterbetts  paßten  fd^led|t  bie  prunfpolten  Bettporl^dnge.  2Ilt= 
l|ergebrad)t  roar  fobann  bie  Dorliebe  für  f oftbare  IDaffen  mie 

für  fonftige  Arbeiten  aus  Hletall,  por  attem  aus  eblem,  überl^aupt 
bie  biobie  Sd^dfeung  bes  lefeteren  fomie  ber  aus  bem  0rient  ftdrfer 

einftrömenben  (Ebelfteine.  (Ebelfteinbefefete  (5olbgefdge,  (Elfenbein^ 
ger dte  u.  bgl.  befa§  por  allem  rnieber  bie  Kird^e.  3^  mittlere 
f)errenfd^id)t  mod^te  bergleid^en  fd^on  feltener  fommen.  Unb 

ben  perein3elten  foftbaren  Bedient,  Sdialen  unb  Crinft|örnern, 
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ben  allgemein  übUd]en  Ceppid^en  unb  Kiffen  gegenüber  roar  ber 

fonftige  fjausrat  bod)  r>on  ber  alten  €infad]I^eit,  ja  X)ürftigfeit, 
felbft  bei  meltlidien  unb  geiftlidien  5ürften.  t)ie  VCiobd  (Banfe/ 
Cifd^e  unb  Crul^en)  mod]ten  freilid]  reid]er  gefd]ni^t  fein,  aud| 
3um  Ceil  ZHetattbefd^Iäge  l|aben.  Befonbers  bürftig  blieb,  mie 

nod)  lange,  bie  Beleud^tung  (Kienfpdne,  Radeln,  Bäpfe  mit  5ett 

unb  Voditf  feiten  nodj  Ker5en).  Bad|  unten  i|in  minberte  fid^ 
ber  ̂ ausrat  natürlid)  erft  red]t. 

3n  ber  Kleibung  3eigten  fid|  beffere  £age  unb  größere  Km 

fprüd]e  mieber  in  einer  prunfenben  StoffüQe,  bie  aber  aud]  ruieber 
roie  bas  teure  pel3merf  bas  JDärmebebürfnis  befriebigen  foll,  meiter 

in  ber  Sud^t  nad]  felteneren,  golbgemirften  Stoffen  ober  foftbarem 

Befafe  unb  in  ber  ausgiebigen  Derroenbung  non  (5oIb-,  5ilber= 
unb  €belfteinfd]mudf  an  ben  (ßeroänbern,  aud]  an  5d]ul^en  unb 

£}üten  roie  am.  Körper  felbft  (©I^rringe,  Ketten  ufro.).  (5ürtel 
unb  Hüftung  finb  öfter  uergolbet. 

Dorliebe  für  bunte,  oft  grelle  ̂ ci^^ben,  überf)aupt  bie  5citbenfreube. 
Über  einen  farbigen  Krmelrod  3iei|t  man  einen  anbersfarbigen 

ärmellofen;  2T(anteI,  Hod  unb  -^ofen  finb  oerfd]iebenfarbig ;   bie 

(ßrunbfarbe  eines  Stüdes  variieren  fleine  5Iiden  in  mannig= 
fad]en  formen  uon  anberer  5arbe;  aud)  bie  Sd^uf^e  finb  meift 
bunt.  Crofe  bes  IDedifels  ber  2T(obe,  insbefonbere  von  meiten 

unb  engen  Kleibern,  l^errfd^t  in  ber  Crad^t  nod]  im  gan3en  oolfs== 
tümlid^e  (5Ieid]förmigfeit  innerl^alb  ber  Stämme,  ^reilid],  ber 
fleine  2T(ann  blieb  r>on  jenem  prunf  roeit  entfernt,  roie  il^m  aud) 

Stoffe  von  befd^eibenen  5cirben  (braun  unb  gelb)  3ufamen.  Sd^on 

trug  er  aber  bie  frül^er  feltene  Kopfbebedung  (StroI^=  ober 
Stoffl^ut  ober  2Küfee).  J^aar  unb  Bart  rourben  jefet  allgemein 
fur3  getragen,  nur  anfangs  bei  ben  Sad^fen  noch  nid^t. 

Kud)  in  ber  Ba Irrung  beftanben  große  Unterfd^iebe  3roifd^en 

ber  ̂ errenfd^id^t  unb  ber  großen  2T(affe.  fjing  biefe  nod]  an  ber 

alten,  einfad]en,  in  bem  agrarifd^en  X)afein  natürlid]  reid)Iid]en 
Speife,  an  bem  Brei,  befonbers  an  bem  uolfstümlid^en  ̂ irfebrei,  an 
getoöI^nIid]em  Brot,  2KiId)  unb  Käfe,  an  bem  übrigens  nid)t  regeb 

mäßig  genoffenen  5I^ifd),  befonbers  an  Sd]u>einefleifd|,  an  feftlid]em, 

freilid)  nid]t  getropftem  (fjafer^)  Bier,  u>ar  ferner  bie  ̂ ifdrnalrrung 
(aud|  ber  (5enuß  getrodneter  5ifdre)  roegen  ber  firdrlidren  Reiften 

and)  im  Binnenlanb  ftärfer  verbreitet,  fo  mar  bie  bjerrennaErrung 

bodr  fd|on  oielfad)  verfeinert.  Das  KTufter  gaben  mieber  bie  KIofter= 
geiftlidren  als  Derbreiter  feinerer  Badfunft,  beffer  3ubereiteter  unb 

geroür3ter  (5eridrte,  lederer  €ierfpeifen,  l^äufigen  (5emüfe=  unb  Salab 



6^ 
Prittes  Kapitel. 

unb  permei|rten  ©bftgenuffes  (aud)  besjenigen  frember  5rüd]te). 

traten,  t)or  attem  IDilbbret  unb  (ßeflügel,  roaren,  «>ie  früi|er,  bem 
^errentifd]  befonbers  eigen.  Die  Neigung  3U  (ben  teuren)  fremben 
(Seu)ür3en  ging  frül]  über  bas  2T(a§  I^inaus.  Die  ftarf  geu>ür3ten 

Speifen  uerm eierten  ben  Dürft.  3^  ber  Crinf=  unb  (Selagefreube 
blieb  man  national  unb  unterfd)ieb  ftd)  von  bem  f leinen  2TE ann 

auef]  nid]t  in  ber  rotten  Dielefferei.  Kber  neben  bem  nunmehr  aud| 

getropften  Weiten-  unb  (Serftenbier  trän!  ber  Dorneirme  bei  bem 
ftarf en  IDeinbau  fdron  Iräufiger  H)ein  (IDür5rDein),  felbft  fremben, 

beibes  roieber  nadr'  geiftlid]em  2Hufter,  aber  and]  nod]  Zfiet,  ber freilid]  feiner  3ubereitet  roar. 

VTian  fann  fragen,  ob  nid|t  bie  beginnenbe  Verfeinerung  bes 

£ebens  ber  -^errenfdridrt  eine  lebtraftere  fünftlerifdre  Be= 
tätigung  tr^ruorgerufen  trat.  ift  biefe  Irötrere  fünftlerifdre 

Kusfdimüdung  bes  Dafeins  roefentlid]  fremben  Urfprungs.  IDenn 

bie  einen  neuerbings  t>iel  von  einer  fpe3ififdr  germanifdr^beutfd|en 
Kunft  fpredren,  bie  anberen  (ugl.  5.  trofe  aller  pirantafie, 
bie  bie  (5ermanen  befonbers  in  it^rer  Didrtfunft  bemdtrrten,  „jene 

feinere  finnlid]e  Hei5barfeit,  bie  5ur  bilbenben  Kunft  füf^rt," 
leugnen  (Delrio),  fo  fönnen  jene  in  ber  fjauptfadre  nur  auf  bie 
altnationale  Übung  ber  ̂ ol3fd]ni^erei  unb  ber  Bemalung  bes 

5d]ni^roerfs  Irimneifen.  Knberer[eits  mären  felbft  nadr  Del|io  bie 
fpäteren  Kunftleiftungen  ber  Deutfdien  nid]t  3U  begreifen,  roenn 

nid]t  „in  einem  fet^r  verborgenen  JDinfel  ber  germanifdren  Volfs^ 

feele  audr  ein  Keim  3U  fünftlerifdrer  Knlage  bereit"  gelegen  Brätte. 
Kber  er  fei  lange  unfid^tbar  geblieben.  (£s  ift  bie  antife,  von 

ber  Kird]e  vermittelte  Kunft,  auf  ber  bie  l^öl^eren  Kunftfd]öpfungen 

u>ie  ber  Homanen,  fo  aud]  ber  Deutfdien  3unäd^ft  allein  bafieren 

(f.  5.  2^).  Kber  in  unferer  €pod]e  ift  bod)  bas  bereits  in  faro=^ 
lingifdier  ̂ eit  von  ben  5t^<^nfen  geivonnene  Verftänbnis  vor  allem 

für  bie  Baufunft  fd|on  bebeutenb  fortgefd]ritten,  finb  bie  (£in^ 

brüde  ber  fremben  Bauten  felbft  in  ben  fäcbfifd]en  (ßebieten  er= 
B^eblid)  tiefer  getvorben.  National  tvar  freilid]  nur  ber  £)ol3bau,  an 

bem  man  nod)  lange  (f.  5.  6   \   f.)  f eftl^ielt ;   ■   aber  er  entmicfelte  fid| 
nur  in  befd^ränftent  2TEa§e  unb  mar  and)  ben  auf  fefte  Dauer  unb 
äußeren  monumentalen  €inbrucf  B|inbrängenben  Ünforberungen 

ber  mettbel^errfd^enben  Kird]e  nid^t  gemad]fen.  (£ntf(^eibenb  mar 
aber  fein  IDiberfprud]  gegenüber  ber  antifdird^lid^en  Crabition. 

Sie  mur3elte  im  Steinbau,  unb  biefer  mürbe  and\  ber  Cräger 
ber  B|öl^eren,  von  ber  Kird^e  beeinflußten  Baufunft.  Sunädjft  lernte 
man  bie  Ced^nif  in  Knlel^nung  an  bie  beffere  romanifd]e  Übung 
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langfam  unb  fdirocrfälltg,  aber  immer  r>oIIfommener  bet^errfd^en: 
erft  im  \2.  ̂ aiivii\xni)ett  ift  biefe  periobe  ber  2tufnal^me,  in  ber 

inbes  niele  i^öi^ere  (Elemente  ber  fpäteren  ̂ eit  bereits  mursein,  su 
(Enbe.  IDeiter  aber  mürbe  ber  Steinbau  bo(i)  bem  nationalen 

(Empfinben  pertrauter.  (Einerfeits  mugte  aud]  für  bie  gro§e 
2Tienge  ber  ftänbige  2tnblid  ber  allmäl^Iid)  i^äuftgeren  Steinbauten 

ebenfo  mie  ber  3^^nenfd)mu(f  berfelben  befonbers  burd^  bie  religiöfe 

IDanbmalerei  —   nur  bie  2TcaIerei,  nid^t  bie  plaftif  belebte  unb 

fd]müdfte  bie  meiten  5Idd)en  —   eine  innere  3nanfprud]nal:)me  aud| 
nad]  ber  fünftlerif d]en  Seite  sur  dolge  i|aben.  2tnbererfeits  fam 
aber  ber  bie  Kunft  tragenbe  geiftUd^e  Ceil  bes  Dolfes  5U  einer 

H)eiterentmi(flung  ber  (Erabitionen  in  nationalem  (Seift,  3U 

einer  Derfd^melsung  bobenftänbiger  (Eigenartmit  bem  fremben  (Sut. 

(Serabe  bas  am  meiften  !unft=  unb  fulturarme  fäd]fifd]e 
(Sebiet  get^t  in  ber  2tusbilbung  eines  mirflid]en  Kunftlebens 

poran.  £}ier  erblüt^ten  unter  Sifd]of  Bernmarb,  freilict^  einer 

2tusnat|meerfd]einung,  in  ̂ ilbesl^eim  ber  (Ersgu§  unb  anbere 
Künfte.  ̂ ier,  in  (Sernrobe  unb  mieber  in  J^ilbesl^eim,  entftanben 
bie  erften  I)enfmäler  bes  neuen  romanifd^en  Bauftils,  beffen 

(Srunbelemente  ber  fpäten,  d]ri[tlid]en  jtntife  perbanft  merben, 
ber  aber  [onft  bie  nad]  2tufnal^me  unb  Verarbeitung  biefer 

(Elemente  lebl^aft  eintretenbe  felbftdnbige,  wenn  aud)  anfangs 
unbei^olfene^  faft  rotje  Betätigung  fünftlerifd^en  Vermögens  in 

l^ol^em  TTia^e  seigt.  XÜan  barf  tro^  ber  ät^nli(^en  (EntmicElung  in 
3talien  unb  Ü?efteuropa  ben  Stil  als  einen  me[entli(i^,  freilid] 

nid^t  burd^aus  beutf(i)en  anfel^en.  Unge[d]Iad]te,  breit  t^ingelagerte 

ZHaffigfeit,  urmüdifige  Kraft,  (Ernft,  (Einfa(i]t|eit  unb  ftrenge 
fjerbl^eit  mie  bie  inbipibueEe  (Seftaltung  in  ben  einseinen  £anb= 
fd^aften  bemeifen  feine  Bobenftänbigfeit.  Vasu  fommen  eigem 

artige  ̂ üge  mie  ber  Stüfeenmed]fel,  bei  bem  Säulen  unb  Pfeiler 
abmed^feln.  2tls  fid)  unter  ben  falifd^en  Kaifern  ber  Sd^merpunft 
bes  Heid^es  mieber  nadi  tVeften  unb  Süben  neigte,  get|t  bie 

€ntmidlung  entfpre(i]enb  ber  veidieven  (Seftaltung  bes  £ebens 

unb  ber  Cebensl^altung  meiter.  Vxe  “Santen  mad^fen  in  bie 
f(öB)e,  namentli(i^  bas  ZHittelfd^iff ,   bie  immer  sctt^Irei(i]eren  unb 

immer  I)öE)eren  Cürme  merben  ein  bebeutfamer,  med^felnb  ge= 

formter  5aftor  bes  (Sansen,  bie  5^nfter  merben  I^öt^er,  bie  2tu§en= 

flä(i]en  nunmet^r  aud]  fonft  belebter,  geglieberter,  beforatiper  aus= 
gebilbet.  ÜberB^aupt  Blatte  bie  (Seftaltung  ber  Ku^enfeiten  bes 
Baus  pon  pornB|erein  im  romanifd^en  Stil  eine  B^öB^ere  Bebeutung 

geB^abt  als  bei  bem  urfprünglid^en  Kird^enbau.  3^  3nneren 
Steinijaufen,  Kulturgefdiid^te  ber  Peutfd?en  im  niittelaltcr.  5 
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erl^Si^t  ftd)  bie  JDirfung  burd]  bie  als  Konfequen3  Steinbaus 

ftd)  ergebenbe  JDöIbung  ber  5d]iffe,  bie  uorl^er  eine  flad|e  ̂ ol3= 

bedfe  abfd]Io§.  X>tes  Problem  löfte  uöUig  freilid^  erft  bie  (Sotif. 
Die  Katt^ebralen  von  Speier  unb  JDorms  3eigen  alle  biefe  Per= 

änberungen  einbrudsuoll.  (San3  bem  (5eift  ber  €pod]e  ent= 

fpred^enb  trägt  and)  ber  romanifd^e  Stil  ariftofratifd^en, 
uornel^men  (£t|arafter,  felbft  an  fünftlerifd]  ni(^t  I)od?ftel^enben 
Bauten.  Kud^  in  äu^erlid^er  Be3iel^ung  3eigt  fid]  eine  Derbinbung 

mit  bem  ariftofratifd^en  VTiilien.  Die  ̂ errfd^er,  beren  J^of  ja 

nid|t  an  einen  feften  ©rt  gebunben  mar,  fpielen  bei  ben  großen 
Bauten  eine  nid^t  unmefentlid^e  Holle.  Del^io  I|at  aud]  bar  auf 

i|ingett)iefen,  ba§  bie  großen  Baut^erren,  bie  Bifd^öfe,  meift  bem 
^offlerus  entftammen.  Ceitung  unb  Kusfüi^rung  lagen  bei  allen 

Bauten,  mie  gejagt,  in  ben  ̂ änben  ber  (Seiftlidien,  fo  roenig 

beren  Können  über  bie  trabitionellen  Hlittel  lange  ̂ eit  I)inaus= 
fam.  Kber  mit  jenen  gemaltigen  Sd^öpfungen  mu^te  bie  neue 
Kunft  bod^  aud^  tiefer  unb  tiefer  in  bas  (Sefamtl^eit 

bringen,  unb  met^r  unb  mel|r  mud]s  and)  ber  Knteil  ber  ted^nifd^ 

allmäl^Iid]  beffer  ausgebilbeten  £aien  am  Bau  felbft. 

XPeit  frember  —   besl^alb  aud^  nid]t  roie  bie  Kunft  nationaler 

geftaltet  —   blieben,  mie  mir  (S.  ̂ 6)  fallen,  ber  I)ol)en  unb  nieberen 
XHaffe  ber  Deutfd]en  bie  t>on  ber  Kird^e  geretteten  geiftigen 

Elemente  ber  alten  Kultur.  Die  faroUngifd^en  Be= 
ftrebungen  maren  balb  3urüdgegangen,  an  Stelle  bes  ̂ofes  mar 
überl^aupt  bie  Kird^e  als  mefentlid^fter  Kulturfaftor  getreten,  aber 
aud^  innerl^alb  berjelben  mürben  bie  Stubien  nur  uon  einzelnen 

Benebiftinerflöftern  meitergepflegt,  non  St.  (Ballen,  ber  Heid^enau, 
uor  allem  uon  5ulba  unter  -^rabanus  HTaurus.  3^  unferer 

periobe  aber  seigen  fid]  mieber  Spuren  eines  größeren,  natürlid] 
non  (Beiftlid^en  infpirierten  3^terefjes  an  ben  geiftigen  Sd^äfeen 

ber  Kntife  aud^  in  Caienfreifen,  mie  bamals  ja  aud]  in  poIi= 
tifd]er  Ejinfid^t  bas  römijdie  Kaifertum  neu  belebt  mürbe.  Die 

neue  Perbinbung  mit  3 1   I   i   ̂   n   unter  ben  ©ttonen  mirfte  ba  mit, 

mie  fd]on  auf  fünftlerifd]em  (Bebiet,  mie  aud]  auf  bem  bes  mirt= 
fd]aftlicben  unb  gefellfd]aftlid]en  Cebens.  Das  mar  ja  überl]aupt 
bas  fulturell  mid]tige  XHoment  ber  gan3en  Kaiferibee,  ber 

politifd]  fo  unl]eilpoIIen  italienifd]en  Politif  ber  beutfd]en  Könige, 

ba§  bie  DeutfAen  baburd]  erft  red]t  an  bie  l7Öi]ere  antif'd]riftlid]' 
romanifd]e  Kultur  gefnüpft  mürben,  baj^  beren  Kusgleid]  mit  bem 

nationalen  5aftor,  bem  eigenen  Polfstum,  abermals  einen  Knftofe 

erl]ielt.  J^talien  B]atte  bie  antifen  Crabitionen  nod]  beffer  be= 
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roalirt  als  5i^cinfretcl^,  wenn  es  aud^  bamals  fulturell  ieineswegs 

ftanb  unb  in  politifcf^cr  unb  anberer  Be5tei|ung  bem  füi)renbcn 
mäd^tigen  Vent\d\en  Heid)  gegenüber  burd)aus  eine  untergeorbnete, 
3um  Ceil  empfangenbe  Holle  fpielte.  2ln  itali[d)e  €inflüffe  fnüpft 

benn  and)  bie  ottoni[d|e  Henaiffance,  tnie  5um  Ceil  einft  bie 

faroIingifd)e,  an,  ebenfo  mie  jene  politifd)  in  bem  neuen  Kaifer= 
tum  gipfelnb.  Sie  ift  aber  nid]t  mei^r  an  eine  einzelne  große  per= 
fönlid]feit  gebunben  mie  jene,  ̂ talienev  wie  (Snn^o  non  Hooara, 
Hatl)er  non  Perona,  öutpranb  non  Cremona  unter  (Dito  I., 
roie  ̂oiiannes,  ber  £ei|rer  ©ttos  III.,  u.  a.  beeinflußten  bas  geiftige 

£eben  I)eutfd)Ianbs.  gebilbet  mar  aud)  ®ttos  I.  (5e= 
mat)lin  2lbeß)eib  t)on  Hurgunb.  ©urd)  fie  famen  bann  aber 

and)  fran5Öfifd)e  €inflüffe  3ur  (Seltung;  biefe  förberte  and)  ber 

I)od)bebeutenbe  (5erbert  t>on  Heims  (fpäter  papft  Sibefter  II.), 

ber  fd)on  an  (Ditos  I.  £)ofe,  länger  an  bem  ®ttos  II.  meilte, 

unb  mit  bem  (Dito  III.  als  fein  5d)üler  uertraut  r>erfel)rte.  IPeft= 
fränfifd)  beeinflußt  mar  fobann  ®ttos  I.  Bruber  unb  Kan3ler 

Brun,  fpäter  €r3bifd)of  non  Köln,  bie  Seele  bes  neuen  £ebens, 

3ugleid|  aber  be3eid)nenb  bafür,  baß  es  im  mefentlid)en  non  (5eift= 
Iid)en  getragen  mürbe.  2ln  ben  beutfd)en  Bifd]ofsfißen  unb  in 

ben  Klöftern,  uor  aHem  St.  (5allen,  ber  Heid)enau,  Cegernfee, 
(5anbersl)eim,  begann  eine  gefteigerte  pflege  ber  Iateinifd)en  Sprad)e 
unb  eine  eifrige  Befd)äftigung  mit  ben  römifd)en  Sd)riftfteIIern, 
unb  ber  geiftlid)e  Sd)ulunterrid]t  nafyn  einen  ftarfen  Kuffd)mung. 

£ebl)aft  beteiligten  ftd]  an  biefer  Bemegung  and]  bie  geiftlidien 

5rauen,  meiter  aber  gewannen  bie  (6eiftlid)en  and)  an  r>ornel)men 
meltlid)en  grauen  gelel)rige  Sd|ülerinnen.  Die  Kaiferin  2lbelt)eib 

förberte  bie  Bilbungsbemegung  am  fjofe  ®ttos  I.  eifrig;  uon 

fpäteren  geleierten  5ürftinnen  ift  burd)  Sdeeffels  ,,(£ffei)arb"  fjebmig 
non  5d\waben  allgemein  befannt.  Das  3ntereffe  an  ber  Iateinifd)= 
geiftlideen  Kultur  fteigerte  fid)  bei  ben  £)errfd)ern  felbft  immer  mel)r. 

®tto  I.  3mar  tonnte  nur  menig  £atein  unb  blieb  ein  homo  illite- 
ratus,  fein  geiftlid)  gebilbeter  SoI)n  aber  fonnte  ii)m  fd|on  lateinifdee 

Briefe  überfeßen  unb  liebte  bie  Büd)er  über  attes,  unb  bei  ©ttos  II. 
unb  feiner  gried)ifd]en  (5emai)Iin  O)eopi|ano  Soi)n  ©tto  III. 

fam  ber  Stubieneifer,  bie  H)ertfd)äßung  nid)t  nur  ber  römifd]en, 

fonbern  aud)  ber  gried]ifd]en  Bilbung  auf  ben  J^öl)epunft.  Hm 

r>eri)üHt  ftrebte  er,  fid)  non  ,,ber  Hoi^eit  unferer  fäd)fifd)en  Hatur" 
Ios3umad)en. 

€s  mar  i|ier  aifo  3U  einer  bemußten  unnationalen 

Kbmenbung  non  ber  i)eimifd)en,  i)albbarbarifd)en 
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Eigenart  gefommen.  Diefe  in  ber  ̂ auptfad^e  formale  3ilbungs= 
beroegung  roar  freilid]  eine  burd^aus  l|öfif^e  roie  bie  farolingifd^e, 
non  il^r  blieb  bie  ̂ auptmaffe  felbft  ber  £jerren[d^id)t  ausgefd^Ioffen. 
3mmerl|in  reid^te  fie  bod)  roeiter  in  bie  Kriftofratie  t^inein ;   nid^t 

nur  5i^cmen  t>erfud]ten  fid]  in  Iateinifd]er  Konnerfation.  Kber 

ber  eigentlid^e  Cr  dg  er  unb  Pfleger  bes  (Sanken  tnar  bod^  ber 

Klerus.  3nbeffen  begegnete  tl^m  bereits,  fomeit  er  babei  3U  fel^r 
ins  JDeltlid^e  unb  ̂ eibnifd^e  ftd]  nerlor,  eine  ftarfe  neuasfetifd^e 

0ppofition  aus  feinen  Kreifen,  eine  ftrenge  Heformbemegung 

(f.  5.  78  f.),  bie  bie  fid]  fegensreid)  entfaltenbe  meltlid]=fulturelle 
Betätigung  ber  Kird^e  überl^aupt  I^eftig  befämpfte.  ^unäd^ft 

aber  biente  nod\  bie  Kirdie  mit  Cifer  aHer  i^öl^eren  u>irtfd)aft= 
lid^en,  geiftigen  unb  fünftlerifd^en  Kultur,  bie  freilid)  immer  geiftlid^ 
gefärk  blieb  unb  nur  non  geiftlid)en  fielen  il|re  Bered^tigung 

empfing.  Unb  wenn  bie  ottonifd^e  Henaiffance  3eigt,  ba§  bie  non 
ber  Kirdie  getragene  frembe  Kultur  nun  etwas  tiefer  in  bie  beutfd^e 

JDelt  einbrang,  fo  roar  ̂ ugleid]  bie  2T(ad|tfteIIung  ber  Kirdie  felbft 

unb  iB|re  Bebeutung  im  leben  ber  Bation  eine  gan3  au§er= 

orbentlid^e  geroorben.  IDelt  unb  Kird]e  maren  freilid^  nod^  ner= 
eint;  bie  £}errfd]er  förberten  bie  Kirdie  burd]  Sd^enfungen, 
3mmunitätsnerleil|ungen  u.  a.  roie  burd)  bie  (5rünbung  neuer 

Bistümer  unb  3al|Ireid)er  Klöfter  auf  alle  U)eife,  5ur  Ci^re  (Sottes, 

aber  aud),  um  fie  3U  benufeen  unb  fid)  auf  fie  3U  ftüfeen.  <£s  wat 
ein  bemühtes  Syftem  ©ttos  b.  (5r.,  unter  bem  bie  beutfd)e  Kirdie  il^re 

glän3enbfte  ̂ eit  3U  erleben  begann,  bie  Kirdie  bem  Staat  bienft== 
bar  3U  mad^en,  bem  d^riftlid^en  Staat  natürlid].  ̂ nsbe\oni>eve 

ftü^te  er  fid]  auf  bie  Bifd|öfe,  bie  er  ausmäl^Ien  fonnte  unb 
überall  förberte  unb  begünftigte,  bie  aber  aud^  bem  fjerrfd^er  am 

J^ofe,  in  ber  Bermaltung  unb  im  Kriege  bienten  wie  welüidie 
Uaf allen  unb  babei  3unerläffigere  Stützen  feiner  politif  roaren  als 

jene,  beren  2T(ad)tl|unger  ftets  einer  fräftigen  ̂ entralgemalt  roiber= 
ftrebte.  Deren  ̂ iel  u>ar  immer  bie  gerabe  bei  ben  Bifd^öfen  aus= 
gefd^loffene  Crblid^feit  ber  erlangten  Ümter  unb  2T(ad]tmittet, 
bie  ber  erfte  Sd^ritt  3ur  Unabl^ängigfeit  mar. 

Bod]  mar  bie  Kirdie  überl^aupt  in  ber  ̂ anb  ber  meltlicben 

fjerren,  bie  ja  aud)  bie  l)ol)en  Kird)enämter  mit  il)ren  Kngel)örigen 
3u  beferen  ftrebten.  Bor  allem  aber  mar  fie  je^t  in  ber  £)anb 

bes  Kaifers,  ber  eben  mit  biefem  Citel  bamals  als  ber  oberfte 
fjerr  ber  ganzen  Kird)e  erfd)ien.  Die  Kird)e  il)rerfeits  glaubte 
gerabe  im  Sd)ufe  bes  Kaifertums  xtixe  uniuerfalen  Cenbeu3en  am 

beften  gefid)ert.  So  mar  fie  bie  befte  Stüfee  bes  neugegrünbeten 
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römifdien  Keid^es  beutfd]er  Nation,  bas  unter  ben 

5ad][eni^errfd]ern  in  feiner  uertiältnismä^igen  (Sefd^IoffenB^eit  bie 
unbe3tr>eifelte  -Hegemonie  in  Europa  erlangte,  3ugleid|  auf 
ein  fräftiges  nationales  £eben  gegrünbet  u>ar,  babei  3unel]menbes 
rDirtfd^aftlid^es  (Sebeit^en  unb  agrarifd^en  IDoI^Iftanb  fat|,  bas 

fobann  unter  ben  falifd^en  Königen  roentger  ibealiftifd]  erfaßt, 

fefter  ausgebaut  unb  gefräftigt  rourbe  unb  unter  .^einrid)  III. 
auf  ben  (5ipfel  feiner  ZHad^t  fam.  Die  Kird]e  wav  aber  aud] 
bas  treibenbe  Element  in  ber  fuItureHen  2tufu>ärtsberoegung,  bie 

Deutfd^Ianb,  biefes  burd^aus  in  agrarifd^er  Spt^äre  lebenbe  £anb, 

bamals  im  (5egenfa^  3U  ben  in  ilirer  (£ntoidlung  3eitu>eife 
ftißftet^enben  romanifd^en  Cänbern  eflebte. 



Diertes  Kapitel. 

Die  ftorftere  Durd^öringung  deuifd^en  Cebens  mit 

ber  antiftsftirdjiidjen  Kultur  unter  sunei^menber 
Beeinfluffung  burd)  bie  Homanen:  Hriftoftrotifdie 

(£pod}e. 

VOiv  nät^ern  uns  bem  £[öl|epunft  bes  Vriittelaltevs ,   unb  bie 

2T(omente,  bie  bas  eigentlid]e  ID e f e n   ber  mittelalterlidien 

\   Kultur  ausmadien,  treten  [d^ärfer  in  bie  (£rfd]einung.  1)as 

inittelalter  ift  bie  f   i   r   d]  I   i   d)  e   (£pod]e  ber  Dölf er  (Europas.  2tber 

wenn  man  aud^  fonft  in  ber  (Entmicflung  ber  Kulturuölfer  auf 

ber  Stufe  agrarifd^en  X^afeins  eine  übertoiegenbe  Holle  priefter== 
Iid]er  (Sewalt  angenommen  I|at,  fo  i[at  bie  mittelalterlid^e  Kird^e 

bod)  il^re  befonbere  fulturgefd)id]tli(^e  Hebeutung  baburd),  ba§ 
fie,  im  Hereid]  ber  germanifd^en  Dölf  er  menigftens,  als  eine 

uöllig  frembe  Hlad^t ,   als  Crdgerin  ber  Hefte  ber  Crabitionen 
ber  bisl^erigen  IDeltfuItur  5u  f|albbarbarifd]en  IHenfd^en  gefommen 

mar  unb  fo  bie  gro§e  Aufgabe  bes  itusgleid^s  3U>ifd]en  beren 

natürIid]=roI|er  2trt  einerfeits,  ben  B|of)en  fittlid^=religiöfen  ̂ iealen 
bes  c£i|riftentums  unb  jenen  Crabitionen  einer  I^öl^eren  meItUd]en 

Kultur  anbererfeits  übernaf^m.  X)iefer  2tusgleid],  nur  langfam  uor 

fid]  gel^enb,  iiat  bas  gau3e  „HTittelalter"  f^inburd]  gebauert  bis  3um 

\5.  'J^aiitiinnbevt  Wie  ftarf  lange  bas  IDiberftreben  bes  nationalen 
tOe\ens  unb  mie  entfd^ieben  bie  3emai|rung  ber  natürlid^en 

(Eigenart  mar,  l^aben  mir  eben  gefeiten.  2lber  mit  ber  gufammen^ 
faffung  ber  fird^Iid^en  H(ad]t  unb  il^rer  ftrafferen  ©rganifation,  mit 
bem  ̂ eruortreten  ber  uniuerfalen  Cenben3en,  bie  3unäd]ft  aud) 

jener  meItIid|=poIitifd)en  (Einf^eit  ber  (El^riftenf^eit  beburften,  mie  fie 
menigftens  in  ber  ̂ i^ee  bes  neubelebten  Kaifertums  lag,  mud]s 

ber  (Einfluß  ber  Kird]e.  (Eben  burd]  jene  fulturellen  Crabitionen 

mürbe  fie  nicht  nur  3ur  <£viieiienn  ber  Dölfer,  fonbern  erlangte 
burd)  ihre  mit  iiölieven  IHitteln  auch  äugerlid^  organifierte  Über= 
legenhcit  überhaupt  ihre  grofee  IHacht  im  gau3en  mittelalterlid|en 
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£ehen.  Wat  fie  urfprünglid]  nur  als  ein  Ceti  ber  römtfd^en 

Kultur  gefommen,  [0  mar  fpäter  bie  Kultur  nur  eine  Begleit^ 
erfd^einung  ber  Kird^e,  nur  im  Hal|men  ber  d^riftlid^en  Kird^e 
benfbar.  So  bel|errfd]te  bie  Kird^e  eben  megen  il^rer  Derbinbung 

mit  bem  IDeltlid^en  bie  IDelt,  umfomel^r,  als  ber  5^ubalftaat  als 

Kulturbringer  uerfagen  mußte:  alle  Kultur  mürbe  non  il^r  be= 
ftimmt,  gipfelte  in  il^r. 

gunä(^ft  bie  Kunft.  Va%  überl^aupt  ,,bie  Künfte,  meld^es 

and]  il)r  Urfprung  fei,  jebenfalls  il^re  mid^tigfte,  entfd]eibenbfte 

3ugenb5eit  im  Dienfte  ber  Heligion  3ugebrad]t  traben",  l^at 
3afob  Burdl^arbt  in  feinen  „IDeItgefd]id)tIid]en  Betrad)= 

tungen'"  aufs  neue  betont.  Dor  allem  bleiben  bie  bilbenben 
Künfte  lange  in  biefem  Bannfreis,  mdl^renb  bie  Poefie  fid|  rafd^er 

emansipiert.  Bis  3ur  VTiitte  bes  \2.  fo 

aud)  in  C)eutfd)Ianb  bie  oI^nei|in  ’   nolfsfrembe  K   u   n   ft  nur 
bie  X)ienerin  ber  Kird^e.  2T(it  bem  fird]Iid|en  JDefen 

maren  ja  aud]  bie  Künfte  eng  nerbunben.  €s  mar  gan3  natür= 
lid),  baß  gerabe  bas  Kird^engebäube  bem  Dolfe  bie  gemaltige 
Stellung,  meld^e  bie  Kird^e  als  JHittelpunft  ber  mittelalterlid^en 

IBelt  l^atte,  5um  fi d^tbaren  Kusbrud  brad^te.  IDir  fallen  bereits 

(S.  6^  f.),  mie  fid]  bie  BauFunft  an  biefer  Aufgabe  gefd^ult  unb  ent= 
midelt  i|atte ;   fie  mürbe  5ugleid)  aber  and]  3ur  erften  Kunft  unb  fteHte 

bie  übrigen  in  il^ren  unb  il^rer  I^el^ren  Aufgabe  Dienft.  Bur  fo 
I|atte  bie  ja  ol|ne  jeben  <gufammenl^ang  mit  bem  nolfstümlidien 

(5eift  rein  aus  ber  antiJ=d]riftIid]en  Crabition  ermad]fene  VTialetex 

xtlte  Bebeutung.  Kufgabe  mar  einmal,  bie  großen  ̂ nnen= 
fläd^en  ber  Kird^en  3U  fd^müden.  Sd]on  in  Farolingifd^er  <§eit 

pflegte  man  eifrig  bie  lüanbmalerei,  aber  erft  aus  fpäterer  <geit, 
uor  allem  aus  bem  \2.  unb  \5.  3ctl?rl^unbert  finb  uns  Oenfmdler 

erl^alten.  Kber  nid^t  bem  Kird]enjd]mud  allein,  fonbern  ben 
eigentlid^  !ird]Iid]en  ̂ xoedexi  biente  bie  2T(aIerei.  Sie  brad]te  bie 

(Seftalten  unb  Borgänge  aus  ber  I|eiligen  Sd^rift  mie  ber  (Be^ 
fd)id)te  ber  -^eiligen  bem  DolFe  nal^e  unb  religiöfe  (Bebanfen  unb 

(Befüt|Ie  3u  greifbarer  Knfd^auung,  lebiglid]  fd)on  um  ber  Be= 
let^rung  mitten,  im  übrigen  an  fefte  alte  formen  uöttig  gebunben. 
Die  monumentale  plaftif  tritt  nod]  uöttig  3urüd,  bagegen  biente 

feit  langer  ̂ eit  bie  Kleinplaftif ,   burd)  ben  3al)Ireid|er 
(Berate  immer  t>on  neuem  namentlid)  aus  bem  ©ften,  befonbers 

mieber  feit  ben  Kreu33Ügen,  angeregt  unb  frembe  demente  r>er= 
mittelnb,  eifrig  gepflegt  ber  Kusftattung  unb  fd^önen  (Be^ 
ftaltung  ber  Kird^engeräte,  in  erfter  Cinie  bie  dfenbeinplaftif. 
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3f^r  nai|e  iie  früJ|  entoirfelte  (5oIbfd]miebefunft,  wie  übet- 
iianpt  bie  Kleinfünfte  bas  erfte  Betätigungsfelb  ber  fünftlerifd^en 

probuftion  geroefen  mären,  aus  primitinem  Sd^mudbebürfnts 

I^eraus.  2tud]  ein  ̂ meig  ber  ZHalerei  I^atte  im  HaB^men  ber  KIein= 

funft  feit  langem  eifrige  pflege  genoffen,  bie  Bud>malerei,  mie  bas 
5d]riftmefen  natürlid]  gan3  im  Dienfte  ber  Kird^e.  Sie  fam  in  ber 

romanifd]en  geit,  sumal  in  beren  glansliebenber  SIüte3eit,  auf  il^re 

^öl|e.  (San3  3ur  Kleinfunft  geB|Srten  nad]  DeB^ios  treffenbem  Urteil 

ftiliftifd]  unb  ted]uifd^  oud]  bie  ,,nur  burd]  iB^re  5unftion  monrn 

mentalen"  (£r3eugniffe  bes  bereits  länger  geübten  £r3guffes  in 
ben  romanifd^en  Kird^en,  mie  bie  Cüren  ber  £[iIbesB|eimer  Dom= 
fird]e.  Uber  es  mar  bod)  ber  Knfang  ber  monumentalen  plaftif. 

VTian  fam  bann  3U  gegoffenen  5iguren  auf  (Srabplatten  unb  aud> 
3U  fold^en  aus  anberem  Xfiatenal;  aud^  fonft  mad^t  ftd)  bie 

Sfulptur  im  Annexen  ber  Kird^e  allmäB^Iic^  ftärfer  geltenb.  Por 

allem  aber  beginnt  fie  bas  portal  mit  Steinfiguren  3U  fd)müdPen; 

bamit  treten  mir  f<^on  in  bie  feiten  ber  (5otif,  in  ber  ber  in 

5ranfreid)  ausgebilbete  „monumentale  Stil"  nun  eine  gan3  anbere 
Holle  fpielt  als  früB^er.  IPir  merben  bauon  fpäter  B^ören.  — 

'Per  Kird^e  bienten  bie  bilbenben  Künfte,  in  iB^rem  Pienft  ftanb 
and)  bie  Ulufif.  (Sefang  mie  0rgelfpiel  unb  3um  Peil  aud| 

3nftrumentalmufif  maren  eng  mit  bem  (ßottesbienft  uerbunben. 

Un3meifelB|aft  uerlieB^  biefe  religiöfe  (Srunblage  aller  Kunft= 

pflege  befonbers  ber  JUalerei  unb  ber  2Huftf  einen  tieferen  (5e= 
füB]lsgeB|alt.  Piefer  (EB^arafter  ber  Kunft  Blatte  aud?  fonft  feine 
Porteile.  IPar  bie  fird^lid^e  (Sebanfem  unb  (ßeftaltenmelt  bis  3U 

einem  gemiffen  (5rabe  Allgemeingut,  fo  Blatte  bie  Kunft,  bie  fid) 

nur  in  biefem  Kreife  bemegte,  fogleid)  einen  aHer  IPelt  r>erftänb= 
lid)en  (£B|arafter.  Pie  trabitionelle  (ßleidiartigfeit  ber  Kunft  be= 
förberte  bod)  mieber,  was  aud)  HurdB^arbt  betont,  bie  Silbung  r>on 
Stilen  unb  perbürgte  bie  Kontinuität  ber  Pntmidlung.  Anbererfeits 

ergab  bie  immer  mieberfel)renbe  HeB)anblung  berfelben  Pinge 

einen  gemiffen  IPetteifer,  alfo  eine  immer  gefteigerte  Kunftpflege, 
meiter  aber  and)  eine  burd)  Pinfeitigfeit  geförberte  größere 

ted)nifd)e  Pollenbung  im  ein3elnen.  Pine  mirflid)  fd)öpferifd)e 

probuftion  mürbe  burd)  jene  ®ebunbenB)eit  freilid)  ftarf  geB)emmt: 

am  eB)eften  fonnte  bie  Saufunft  fid|  freier  entfalten.  Pie  An= 
fnüpfung  an  bie  Prabition  lie^  ben  IPirflid)feitsfinn,  bie  £ebens= 
maB|rl)eit  nur  feB)r  langfam  auffommen,  mie  bie  IPanbmalerei 

3eigt;  befferes  mirb  in  ber  meniger  gebunbenen  Hud)malerei  ge= 
leiftet.  Piel  reid)er  entmidelt  fid)  alles  0rnamentale. 
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Znit  bem  3unel)mcnbcn  fird]Itd]en  Sinn,  r>or  allem  im 
U-  geroinnt  aud|  bie  poetifd^e  Setätigung  roieber 

ftärfer  firdilid^^reUgiöfen  Cl^arafter:  r>on  ber  t^eftigen  Befel^bung 
ber  nationalen  meltlid^en  Diditung  mar  fd^on  (5.  ̂ 7)  bie  Hebe, 

rourbe  als  firdilid^es  <£r3iel^ungs^  unb  Cei^rmittel  aud^  bie  beutfd]e 

Did^tung  non  ben  (Seiftlid^en  im  U.  unb  \2. '^aiiviinnbevt  eifrig 
gepffegt,  unb  il^re  lateinifd^e  poefie  fonnte  roenigftens  in  ber 
5orm  bes  bamals  3uerft  auftaud]enben  geiftlid^en  Spiels  (in  ber 
Kird^e,  bann  auf  ben  Kird^B^öfen)  auf  bas  Holf  mirfen. 

(Säu3lid?  geiftlid]  beftimmt  unb  non  (5eiftlid)en  getragen  mar 
bie  gef  amte  ̂ öl^ere  geiftige  Kultur,  bie  lateinifd^e  Silbung, 

bem  nationalen  IPefen,  mie  gefagt,  nod)  frember  als  bie  Kunft. 
Ktle  Bilbung  mur3elte  in  ber  Bel]errfd)ung  ber  lateinifd^en  Spvadie^ 

bie  Kird]en=  unb  Kultur^,  Urfunben^  unb  (5efd)dftsfprad|e  mar. 
Sie  mar  aifo  nod)  in  lebenbigem  (ßebraud]  unb  erfuB^r  bemgemä§ 

mand]e  Umformung,  ja  (SntfteHung.  Uber  bas  Ulufter  für  bie 
Bilbung  blieb  bod)  immer  bie  Sprad^e  ber  rSmif d)en  Kutoren 

unb  ber  Pulgata,  ber  Iateinifd]en  Bibelüberfe^ung.  3B|re  £janb= 
B^abung  mar  ben  T)eutfd]en  natürlid]  fd^merer  als  ben  Homanen, 
bie  besB|aIb  auf  bereu  oft  barbarifcbes  £atein  B^erabfaB^en.  2tber 
bas  gerabe  in  ber  geit  ber  ottonifd^en  Henaiffance  3U  uöIBiger 

Hfonopolftellung  burd^gebrungene  Catein  mu^te  erlernt  merben. 

Pie  Sd^ule  mar  bas  2T(itteB.  Pas  bem  fpäten  römifd]en  KIter= 
tum  entnommene  unb  in  fefter  Crabition  faft  ungeänbert  burd] 

bas  2HitteIaIter  fortgepfBau3te  Sd^ulmefen  mar  uöllig  in  geiftlid?en 

^dnben  unb  geiftlid^en  fielen  untermorfen.  Pie  alten  Pis3iplinen 

bes  (elementaren )   Crmiums:  (5rammatif,  HB^etorif,  Pialeftif  unb 

bes  (B|öB|eren)  Quabrmiums :   KritB|metif,  (Seometrie,  Hlufif  unb 
Kftronomie,  einft  für  meltlidie  Bilbung  bered^net,  blieben  bas  fefte 

5d\ema  and)  für  bie  bjeranbilbung  ber  (ßeiftlid^en ,   namentlid^ 
feit  ̂ rabanus  2T(aurus.  3nbeffen  maren  uon  biefem  fpdtantifen 

Syftem  ber  fieben  freien  Künfte  bie  forntalen  U)iffens3meige  bes 
Crmiums  für  bie  2T(eiften  bie  -^auptfad]e  unb  bei  ben  fpdriicben 

CeB^rfrdften  oft  nur  einer  biefer  ̂ meige,  uor  allem  bie  (Srammatif, 
bie  aber  nid]t  nur  bie  BeB|errfd]ung  ber  profafprad^e,  fonbern 
aud^  bas  im  Ulittelalter  mid]tige  Perfemad^en  in  fid]  fd)Io§. 
Had]  bem  elementaren  Unterrid^t  (Ponat  unb  priscian  maren 

bie  ̂ auptB^anbbüd^er)  las  man,  unter  ftdnbiger  Übung  im  Catein= 
fpred^en,  römifd^e  Kutoren,  uor  allem  Pergil  unb  Cicero.  Pie 

HBjetorif  lief  auf  bie  Kunft,  Urfunben  unb  Briefe  ab3uf affen, 
B^inaus  (ars  dictandi),  mofür  immer  3aB]Breid]ere  5ormeIbüd)er  bie 
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(5runblage  bilbcten.  Kuf  il^r  berul^te  bte  £;err[d|aft  ber  <5ex\U 

lid^en  in  ber  Kanslei  ber  (5ro§en.  Die  Dialeftif  gewann  erft 
fpäter  3ur  ̂ eit  ber  Sd^olaftif  größere  Bebeutung.  Don  ben 

,, realen"  5^ci]ern  bes  Quabriniums  erlernte  bie  gro§e  2T(eI^r5ai|I 
nur  einiges  Elementare,  namentlid)  aus  ber  Kftronomie  ein  roenig 

non  ber  für  bie  Datierung  ber  5^fte,  uor  allem  bes  ©fterfeftes, 
mid^tigen  Kalenberbered^nung  (computus).  ̂ ier3U  l^atte  man  aud] 

non  ber  Kritt^metif  etroas  Hed]enfunft,  beren  Elemente  überi^aupt 
allgemein  geleB^rt  rourben,  nötig.  Ein  berounberter  2T{eifter 

unb  5örberer  ber  Quabriuialfäd^er  roar  ber  geleierte,  als  tauberer 
uerfd^rieene  (ßerbert  non  Heims. 

3m  gan3en  befd^ränfte  fid^  ber  5d]ulbetrieb  auf  bas  Hotbürf* 
tigfte,  ber  Kird^e  Unentbet^rlid^e ;   gelet^rte  ZTleifter  3ogen  halber  aud^ 

5d\nlet  non  meit  I^er  an.  Kn  Stelle  ber  römifd^en  (ßrammatifer^ 
unb  Hl^etorenfd)uIen  maren  in  fränfifd^er  ̂ eit  allmälilid)  KIofter=^ 
unb  3istumsfd)ulen  getreten.  Die  Kngelfad]fen  förberten  bann  bas 

fränfifd^e  Siin{we\en  befonbers,  bie  £)aupt[ad]e  tat  aber  mieber 

Karl  b.  (5r.,  freilid)  rein  3um  gmed  ber  Silbung  uon  (Seiftlid^en. 
Had^  einer  periobe  bes  Derfalls  nal^men  bie  Sd^ulen  in  fäd^fifd^er 
^eit  mieber  einen  neuen  Kuffd^mung.  Von  ben  uor  allem  ben 

Henebiftinern  uerbanften  Klofterfdiulen  famen  uiele  3u  großer  Blüte, 

unb  non  ben  Domfd|ulen,  bie  feit  Kusgang  bes  HO.  '^aiiviinni^evts 
nxeiiv  I^eruortraten,  aber  fpäter  mit  ber  Deru>eltlid?ung  bes  5tifts= 
flerus  verfielen,  nid^t  roenige  besgleid^en.  Bei  beiben  u>ar  übrigens 

aud)  bis  3U  einem  geroiffen  (Srabe  für  bie  Bilbung  ber  Caien 

geforgt;  es  gab  für  fie  befonbere  ,, dunere"  Sd^ulen.  HTan  er= 
martete  non  il^nen,  bie  in  ber  Hegel  l^öl^erer  unb  meift  guter 

-^erfunft  roaren,  einen  gemiffen  Entgelt  burd]  Sd^enfungen  ber 
Ettern.  Kud)  biefer  £aienunterrid|t  mar  t>or  allem  non  fird^lid^en 

3ntereffen  geleitet,  mie  ja  fd^on  Karl  b.  (5r.  mit  feinem  -^inbrdngen 
auf  Unterroeifung  bes  gau3en  Dotfes  nur  eine  Krt  Kated^efe 

im  Kuge  l^atte.  Es  fd^eint  fid^  nun,  roie  bereits  (5.  ̂ 8)  er= 
wäiint,  in  ben  ottonifd^en  feiten  eine  gemiffe  Sd^utbilbung  bei 
uorneB^men  £aien  etroas  roeiter  verbreitet  3U  l)aben,  im  (Segenfa^ 

3U  ben  feiten  nad\  Karl  b.  (5r.  3^^  HO.  verfud)ten 

ein3etne  Ebetleute  ben  Dergit  3U  lefen  unb  verftanben  3um  Eeit,  was 
3U  il|rer  Seit  in  ber  fremben  tateinifd^en  Sprad^e  gebid]tet  rourbe. 

Dag  bie  5t^cmen,  bie  l^dufig  in  einem  ̂ rauenflofter  ber  geiftlid^en 

5d)ulbilbung  teill|aftig  rourben,  bie  Xfiännev  aber  in  biefer  Be= 
3ie^ung  roeit  überragten,  fd)on  vor  ber  ottonifd^en  Epod^e,  beuteten 

roir  bereits  (5.  3^,  67)  an.  Die  Eemal^linnen  alter  fdd^fifd^en  unb 
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falifd^en  ̂ errfd^er  finb  bafür  ein  Seineis.  Vas  mar  erft  red^t  ber 
5aII,  als  nad]  jener  €pifobe  bei  ben  2Tiännern  bie  alte  Kbneigung 

mieber  burd>brad^.  l)iefe  mirb  in  ber  2T(itte  bes  ^aiiv= 
I)unberts  non  Xüipo  als  d^arafteriftifd)  für  bie  beutfd^en  fjerren 

I|ingeftellt  unb  mar  es  fid^erlid)  aud|,  früJ^er  unb  fpäter.  Vas  3eigt 

fid]  u.  a.  barin ,   ba§  jebesmal  beim  (£rfd]einen  eines  neuen 
-^errfd]ergefd]Ied)ts  ber  erfte  (-^einrid)  I.,  Konrab  II.)  immer  nöHig 
ungebilbet  unb  erft  ben  Sadifolgern  bie  geiftlid]e  Bilbung  in  il^rer 
3ugenb  übermittelt  mürbe.  Bei  ber  gansen  Caienbilbung  lief  es  nun 

im  beften  5ciII  auf  ein  £efenfönnen  ber  ,, Briefe"  (Urfunben)  mie 
ber  Büd]er  unb  eine  gemiffe  münblid^e  Bel^errf(^ung  ber  Iatei=^ 
nifd^en  5prad]e  l^inaus :   rein  geiftlid]es  2T(onopoI  blieb  aber  bas 
Sdivexben, 

Kud]  bie  Sd^reibetätigfeit  ftanb  im  X>ienfte  ber  Kird]e.  Bur 
burd]  bas  Kbfd^reiben  tonnte  man,  mie  im  großen  einft  im 

Kltertum,  bie  geiftige  Crabition  fefti^alten  unb  meiternerbreiten. 
Dies  mar  bie  nerbienftlid^e  pf[id]t  nor  allem  ber  2T(önd]e.  ̂ u 

ben  aus  bem  fpäten  KItertum  eben  burd^  bie  Kird^e  geretteten 

^anbfd]riften  mußten  immer  neue  treten,  bie  bann  bie  BibliotB^ef 

bes  Klofters  bilbeten,  nor  allem  Kbjd^riften  ber  Bibel,  ber  IDerfe 

ber  Kirdienndter  ufm. ,   meiter  ber  für  ben  (5ottesbienft  nötigen 

Büdner,  ber  ZHe^büdier,  ber  €nangeliare,  ber  KntipB|onarien  ufm., 
fobann  ber  fird]enred]tlid]en  Sammlungen,  aber  bod]  and]  ber 

I^eibnifd]en  Kutoren,  ber  gried]ifd]en  (Kriftoteles ,   (Suflibes)  in 
lateinifd^er  Überfe^ung,  nietet  um  ii^rer  felbft,  fonbern  um  bes 

Stubiums  ber  Iateinifd]en  5prad]e  unb  nötiger  fad^üd^er  Kennte 
niffe  (Baufunft,  £(eilfunbe  ufm.)  mitten.  Überbies  fud^te  man  bie 

Did|ter  bismeilen  burd]  bie  d]riftlid]en  Did^ter  ber  Spät3eit  3urüd= 
3ubrängen,  mie  ben  Dergit  burd)  prubentius.  S^^vnev  fd]rieb  man 

bie  ermäl^nten  grammatifd]en  unb  fonftigen,  nor  attem  bie  en3vfIo= 
päbifd^en  .^anbbüd^er  für  bas  Stubium  ber  freien  Künfte  ab,  mie  ben 

ZHarcianus  (Eapetta,  Caffioborus,  Boett^ius  unb  beren  Bad^folger; 
ebenfo  enblid)  bie  großen  (5efd]id]tsd]ronifen  (f^ieronymus  ufm.). 

Da3u  trat  nun  bie  Sd^reibetätigfeit  für  bie  gefd)äftttd]en  Be= 
bürfniffe  bes  Cebens,  bie  Anfertigung  non  Urfunben  unb  Hegiftern, 

bie  Abfaffung  non  Briefen  ufm.  Weiter  übten  bann  bie  I^öB|er= 
ftrebenben  (5eiftlid|en  and]  eine  eigene  fd^riftftetterifd]e  Cdtigfeit 

aus:  biefer  erging  fid^  in  geiftlid^en  Did^tungen,  in  ber  Begel 

fel^r  fd^ulmdßigen,  formalen  (Ef^arafters,  jener  fd^rieb  bie  Annalen 
feines  Klofters  ober  Bistums,  ein  anberer  bie  (5efd]id^te  feines 

£|eiligen,  ein  nierter  erlduterte  bie  I^eilige  Sd^rift  ober  mar  groß 
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in  tt)eoIogifd]en,  fird)enred]tlid]en ,   fird^enpolitifd^en  Craftaten. 

Der  5d]reibunterrid]t  rpar  aifo  für  ben  ̂ eiftlid^en  äu§erft  roid^tig, 
unb  feit  bem  JDirfen  Küuins  unter  Karl  b.  (5r.  tnurbe  aud^  bie 

5d|önt^eit  ber  Sd^rift  eifrig  gepflegt,  ebenfo  roie  man  bie  -^anb= 
fd^riften  burd]  3ttuminierung,  b.  5unäd]ft  biird]  Hotmalen  ber 
3nitialen  unb  beren  roeitere  Der3ierung  burd|  ©rnamentmalerei, 

bann  and]  burd]  figürlid]e  Hilbd]en,  präd|tiger  ausftattete  unb 

bie  müt^fam  I^ergefteHten  IDerfe  funftuoll  banb,  felbft  in  (£Ifen= 
bein  mit  f oftbaren  Hefd]Iägen.  Der  Stoff,  auf  bem  man  fd^rieb, 

u>ar  je^t  uor  allem  bas  Pergament,  bas  befonbers  ba3U  t^er= 
gerid^tet  roerben  mußte  unb  fd^mierig  3U  befd^reiben  mar. 

<£5  ift  tiar,  baß  bas  Stubium  ber  (Seiftlid^en,  beffen  Krönung 
immer  bie  Ci^eologie  mar,  3um  Ceil  einen  meltlid^en  (Et^arafter 

tragen  mußte.  Hid]t  fomot|I  bie  Hefd^äftigung  mit  ber  praftifd] 
uermertbaren  I^eibnifcben  Citeratur,  mie  bem  Ditruuius  für  bas 

Haumefen,  als  biejenige  mit  ben  Did^tern  tonnte  bie  fjinlenfung 

3um  IDeltlid^en  all5uleid]t  förbern.  3^^  ottonifd^en  (£pod]e  seigte 

fid]  bei  ber  fo  einflußreidien  Perbinbung  mit  Ttid^t  nur  über=^ 
t^aupt  ein  ftärteres  3^tereffe  an  ben  fjanbfdiriften  antifer  Kutoren, 

bie  man  3at)Ireid]  nad]  Deutfd^Ianb  fonbern  aud]  eine  aus= 
gefprod]ene  Porliebe  für  ben  ̂ nlialt  ber  Did]tungen  eines  Ceren3, 

©uib,  ̂ ora3,  2TiartiaI,  '^nvenal^  perfius.  ©uibs  Ciebesfunft  mürbe aud]  non  Honnen  nid]t  immer  mit  2tbfd]eu  gelefen.  Strengere 

(Semüter  liatten  frül]  t>or  ber  Befd]äftigung  mit  ben  l]eibnifd]en 

Kutoren  gemarnt,  bie  anbererfeits  bereits  ber  I]I.  Hafilius  uerteibigte. 

Kud]  ein  papft  uermarf  nad]brüdlid]  fold]e  £eftüre,  (5regor  I.  3^^ 
ber  ottonifd]en  <geit  meierten  fid]  berartige  Stimmen,  unb  ©ttos  I. 
geiftlid]er  Bruber  Brun  mürbe  megen  feiner  Beftrebungen  mit 

Znißtrauen  angefel]en.  Die  asfetifd]e  IPeItanfd]auung  füi]rte  biefe 
Strömung  bann  uöllig  3um  Siege.  Sd]redi]afte  Pifionen  i^atten 

mie  einft  ben  I]I.  Ejieronymus,  fo  fd]on  ben  ftubieneifrigen  <£xmen^ 
rid>  megen  ber  I]eibnifd]en  £eftüre  geplagt:  feßt  traten  fie  in 

gefteigerter  5orm  auf,  mie  bei  ©tlol]  non  St.  Cmmeram.  Die 

Befd)äftigung  mit  ber  Kntife,  bie  man  bisl]er  menigftens  als  for- 
males  fjilfsmittel  bulbete,  galt  nun  übert]aupt  als  Ceufelsmert. 

3nt  \2.  3aI]rB]unbert  moHte  man  felbft  non  ben  juriftifd]en  unb 

mebi3inifd]en  Kutoren  nid]ts  met]r  miffen,  of]ne  baß  in  WitUidi^ 
teit  freilid]  bie  Befcßäftigung  mit  ber  Kntite  entbet^rt  merben 
fonnte. 

Das  Perl]ältnis  3U  il]r  ift  !ulturgefd]id]tlid]  meB]rf ad]  inter^ 
effant.  Die  Kntif  e   ift  immer  nur  äußerlid]  gefd]dßt  morben. 



Stärfere  Durd^bringung  beutf^en  £cbens  m.  b.  Kultur.  77 

3nl|alt  \divedte  wegen  feiner  I^dufigen  „Sünbi^aftigfeit"  immer 
ab.  Don  it|rer  geiftigen  STceilieit^  bie  etwa  anftecfen  fönnte,  al^nte 

man  nid^ts.  Die  2tntife  mar  nielmel^r,  foroeit  [te  aJseptiert  mar,  eine 

Autorität,  bie  bas  (ßeiftesleben  genau  fo  banb  mie  bie  Autorität 

ber  Uxvdie,  VTian  fd^öpfte  aus  ber  burd]  jene  (£n3vfIopäbien 
vermittelten  Crabition  fd]ematifd]  unfritifierbaren  formalen  unb 

fad)lid]en  Bilbungsftojf.  Kud]  mas  gebanflid]  von  ber  Kntife  über=^ 
nommen  mar,  blieb  fefte  ZTorm.  IDaren  nun  bie  beiben  2lutori= 
täten  ber  Kntife  unb  ber  Kird^e  in  unauflöslid]er  Derbinbung 

beftimmenb  für  bas  mittelalterlid]e  (Seiftesteben,  fo  mn%  jener 
IDiberfprud]  3mifd]en  beiben  bas  mid^tigfte  Problem  ber  mittet 
atterlid^en  H)eltanfd]auung  berül|ren.  Die  Sadie  liegt  einfad]. 

Die  Kntife  ift  in  Kunft,  Ced]nif,  XDiffenfd]aft  unb  Did]tung  5mar 
(Srunblage  ber  von  ber  Kird]e  vermittelten  Kultur,  aber  immer 
nur  Dienerin  ber  Kird]e.  Denn  altes  Können  unb  JDiffen  i]at 

feine  Bered]tigung  nur  in  (Sott,  bie  O]eotogie  ift  bas  €nb3iet 
alter  JDiffenfd]aft.  Someit  bie  Kntife  aber  ber  XDetttid]feit  bient, 

ift  fie  vermerftid^,  ift  bes  Ceufets.  €s  mar  bie  Knfd]auung  bes 

I]t.  Kuguftinus,  ber  bas  irbifd]e  Dafein,  mie  es  in  Staat  unb  (Se= 

''fettfd^aft  bie  verfatlenbe  Kntife  geftattet  t]atte,  verbammte  unb  il]m 
bas  ̂ beal  bes  d]rifttid]en  (Sottesftaates  gegenüberftetlte.  €s  mar 

ber  bie  mittetattertid]e  XDettanfd^auung  d]aralterifierenbe  gro§e 

(Segenfa^  3mifd]en  (Sott  unb  Welt,  ber  3ur  Derneinung 
ber  Welt  übert]aupt  fül]rte  ober  bod]  3U  bem  Beftreben,  bas 
irbifd]e  Dafein  jenem  jenfeitigen  (Sottesftaates  nad] 

2T(5gtid]feit  3U  näl]ern.  Diefe  Kufgabe  t]atte  bie  Kird]e,  bie  von 
(Sott  eingefe^te  -^eitsanftatt ,   bie  im  3^^tereffe  bes  ̂ eits  ber 
2T(enfd]l]eit  aud]  bie  Welt  beB]errfd]en  mu§te.  Bist|er  t]atte 
bie  Kirdje  praftifd]  and]  im  Dienfte  ftaattid]er  Aufgaben  geftanben 
unb  iiatte  neben  ber  Perbreitung  bes  (£B]riftentums  bie  weltlid\e 
Kuttur  ftarf  geförbert.  €s  beginnt  nun  mit  bem 

I|unbert  eine  ftaatsfeinbtid]e  unb  (teilweise  menigftens)  futtur= 
feinbtid]e  €pod]e  ber  Kird]e. 

€s  ift  eine  Bemegung,  bie  auf  ber  in  ber  menfd]tid]en  <£nU 
micflung  immer  mieber  auftretenben  £rfd]einung  ber  Heaftion 

beruhet,  ebenfo  mie  bie  eben  abtaufenbe  nationate  £ebensepod]e  3um 

Ceit  eine  Heaftion  gegen  ben  erften  Kft  ber  Kufnal]me  bes  fird]= 

tid]en  Homanismus  barfteltt.  Die  Kird]e  i>atte  bie  Knfangsepod]e 

ii]rer  J^errfd]aftsbegrünbung  in  beutfd?en  Canben  t]inter  fid].  Kber 
fie  mar  babei  ats  Bringerin  ber  Kuttur  mie  ats  Stütze  bes  Staates 

ftarf  über  bas  rein  retigiöfe  (Sebiet  f]inausgegangen.  IPeiter 
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aber  andi  bte  engere  Derbtnbung  mit  bem  beutfd^en  IDefen 

gemirft.  Die  (6eiftlid]en  fonnten  in  Cebensauffaffung  unb  Cebens^ 

I^altung  il^re  beutfd^e  (Eigenart  nid)t  gan5  verleugnen,  nid]t  nur 
bie  oft  abligen  Bif(i)öfe  unb  Kbte,  nid^t  nur  bte  JDeltgeiftlid^en, 

fonbern  aud^  bie  2nSnd)e.  ̂ ter  bie  friegerifd]en  unb  politif d^en, 

bort  bie  agrari[d]=rvirtfd]aftlid]en  3^teref[en  taten  aud|  bas  il|re. 
Die  Kird^enämter  mürben  als  i^öd^ft  eintrdglid)  von  Kbiigen  burd] 

allerlei  ZHittel,  aud]  burd)  Kauf  3U  errverben  gefud^t:  ebenfo 

bienten  bie  5i^ciuenflöfter,  bie  überbies  jene  Aufgabe  ber  (Er3ieE^ung 
ber  vornel^men  Cöd^ter  I^atten,  ber  Derforgung  ber  unverl^eirateten 

5rauen.  Das  Hefultat  tvar  feit  bem  9-  3al^rl^unbert  eine  ftarfe 

Dertveltlid]ung  ber  Kird]e,  neben  ber  aber  alsbalb  jene  fd)on  er= 
voäiinte  asfetifd]e  (ßegenbetvegung  einB|erging  unb  fogar  bie 

Caien  ergriff.  JDaren  bie  Stiftsgeiftlid^en  unb  bie  nieberen  pfarr= 
geiftlid^en  einem  meltlid^en  £eben  3ugetan,  fo  lebten  aud]  bie 

2T(önd]e,  3umal  bei  ben  reid^en  (Einfünften  vieler  Klöfter,  vielfad) 
materieÖ  red^t  gut,  unter  größerer  ober  geringerer  äu§erlid|er 
Bead^tung  ber  Hegel,  mären  eifrige  Canbmirte  ober  (Selei^rte 

ober  Künftler,  im  punft  ber  Sitten  tolerant  unb  unbefangen. 

Das  papfttum  verfagte  biefen  guftänben  gegenüber  burdiaus : 

es  lag  im  (o.  3<^I^^iltitibert  äu^erlid^  unb  innerlid^  barnieber. 

Diel  mel^r  maren  bie  fjerrfd^er  3ur  KbB)iIfe  bereit,  mie  fie  ja  andi 

xilven  Späteren  (Segner,  bas  papfttum,  felbft  erft  mieber  gef^oben 

unb  geftärft  traben.  (5erabe  jene  Derbinbung  mit  ̂ talxen^  mo  ein 

fanatifd^es  2tsfeten=  unb  Klausnertum  aus  ben  nieberen  Klaffen 
am  gemaltigften  emporftieg,  mod]te  ©tto  I.  nid)t  nur  ber  mixten 

Hilbung,  fonbern  aud]  fird]Iid^en  Heformen  ftärfer  geneigt 

gemad]t  I^aben.  (Er  ernannte  5reunbe  berfelben  3U  Hif(i)öfen, 
brang  auf  Kbl^altung  von  Synoben  unb  begünftigte,  mie  nod] 

ftärfer  fein  Bruber,  (Er3bifd]of  Brun,  jene  Bemegung,  bie  von 
Cotf^ringen,  bem  fo  oft  für  bas  übrige  Deutfd]Ianb  ma^gebenben 
£anbe,  fid]  ausbreitete  unb  vor  allem  bas  entartete  Klofterleben, 

mie  fd]on  früf^er  unb  immer  mieber  fpäter,  feinen  unb 

Sielen,  feiner  „Hegel"  mieber  entfpre^^enb  3U  geftalten  fuebte. 
Xladi  einem  3eitmeiligen  Hüdgang  ber  Bemegung  —   obmoB^l 

©tto  III.  von  il)r  in  Italien  beeinflußt  mürbe  —   brang  fie  bann 
3U  Beginn  bes  3^^)^f^titiberts  ftärfer  burd],  jeßt  von  55^cmf= 
reich  ö^tragen  von  bem  Klofter  (Eluny,  bas  an  ber  Spiße 
einer  gan3en  Kongregation  von  Heformflöftern  ftanb  unb  burd) 

eine  entfpred^enbe,  von  Hid]arb  von  Derbun  geleitete  lothringifd]^ 
Kongregation  auf  Deutfd]Ianb  mirfte.  Der  fromme  -Heinrich  II. 
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begünftigte  bte  Heformbeu?cgung ,   bte  inbes  balb  roicber  3urü^= 
ging.  Kuf  -^ctnrid]  III.  mirfte  bann  fpäter  Cluny  bireft  ein,  jefet 

aber  fd|on  burd|  ben  (Einfluß  eines  reformerifd]  gefinnten  papftes, 
£eos  IX.  Unter  fjeinrid]  IV.  enblid]  roaren  bas  treibenbe  UToment 

bie  nun  ebenfalls  reformeifrigen  Bifd|öfe,  r>or  aHem  Knno  non 
Köln;  bie  5ül]i^iing  i^atte  je^t  uölli§  bas  Papfttum. 

X)ie  cluniacenfifd]e  Belegung  I^atte  nid|t  mei|r  bas  (5rob= 
2T(affir>e  ber  frül|eren  Ksfefe:  fie  roar  du^erlicf^  fultbierter  (in 
Kleibung,  Ztat^rung  unb  Derfei^rsformen),  bafür  aber  innerlid] 

fanatifd^er,  finfterer,  raffinierter  (blutige  5elbftgei§elung,  Kus= 
bel^nung  bes  5d|meigegebots ,   ftänbiger  (Bottesbienft) ,   uninbim^ 

bueller,  bis3iplinierter,  fur3  —   romanifd].  €d]t  romanifd)  mar 
aber  and\  bas  gentralifierte  ber  Seroegung.  Cben  im  papfttum, 

es  3ugleid]  baburd)  ftdrfenb  unb  leitenb,  liatte  Cluny,  beffen 

3been  bann  neugegrünbete  ©rben  (prämonftratenfer,  Ciftercienfer) 
fortfe^ten  unb  r>erfd|ärften,  eine  birefte  Spi^e  für  bie  non  unten 
fommenbe  Seroegung  unter  Kusfd]altung  ber  bi[d)öflid]en  2Uad]t 
gefud]t  unb  gefunben.  So  mar  bie  3emegung  eine  neue  JDelle 

ber  Uomanifierung  bes  in  feiner  Cigenart  unb  Unbotmägigfeit 

nod]  immer  nid]t  gebrod^enen  (Sermanentums.  Unb  fie  ergriff, 

freilid]  in  einer  il^r  burd|  U)iII]eIm  uon  ̂ irfau  gegebenen  gröberen, 

bem  beutfd]en  U)efen  angepa^ten  5orm,  nun  aud]  Deutfcblanb 
in  ausgebeiintem  2Ua§e,  vov  allem  imponierte  fie  gerabe  ben  £aiem 

freifen.  '^mxnev  neue  Klöfter,  aber  aud)  immer  ftärferer  Unbrang 
3U  ben  Klöftern.  Unb  baneben  bas  neue  3^^ftdut  ber  £aiem 

brüber,  bie  in  uerfd^iebenen  Ubftufungen  I^albflöfterlid^  lebten  unb 

fid)  aus  I|oJ^en  unb  nieberen  Kreifen  ergän3ten,  übrigens  uor  allem 
bie  mirtfd]aftlid]e  Cätigfeit  auf  fid]  nat|men.  ber 

Kird]e  fefete  fid]  bie  Bemegung  fefet  uöllig  burd^,  5umal  bas 
papfttum  fie  als  Stärfung  feiner  eigenen  2T(ad]t  erJannt  I^atte. 

Uerbannen  follte  man  alles  IDeltlid^e,  nur  ber  Kird|e  ergeben  fein! 

Die  U)eltgeiftlid]en  ber  Stifter  mürben  immer  flöfterlid^er  organi= 
fiert.  Por  allem  griff  man  aud|  bei  ben  Pfarrern,  bie  3um 
großen  Ceil  mie  bie  Bauern  lebten,  r>ert|eiratet  maren  ufm., 

burd],  freilid^  unter  I^eftigem,  lange  bauernbem  U?iberftanb,  be= 
fonbers  gegenüber  bem  nun  ftreng  gebotenen  Zölibat.  3^fet 

aud]  jener  Kampf  gegen  bie  Kntife  als  meltlid^es  Clement  auf 
ben  b)öB)epunft,  unb  bamit  trat  ein  argep  Derfall  ber  geleierten 

Stubien  überl^aupt  ein ,   ebenfo  ber  f ünftlerifd]en  Beftrebungen. 

Bidet  meler  eine  bas  meltlidee  XDoIel  ber  £aien  mitförbernbe, 
fonbern  nur  eine  ilerem  Seelenleeil  bienenbe  Unftalt  mollte  bie  Kirdee 
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fein.  2tber  aud)  ber  £aie  foHte  rein  fird]Iid]  benfen  unb  nidit  met|r 

an  meltlid^er  Unterl|altung ,   roie  fie  bie  I^eimifdien  Spielleute 

boten,  nid)t  met^r  an  üppigem  Ceben,  tute  es  bamals  einfefete, 

(Befallen  finben.  X^er  Krieger  feilte,  roenn  benn  fd^on  gefämpft 
roerben  mu^te,  für  bie  Kird^e  fämpfen.  Dor  allem  aber  follte 
bie  ZHad^t  ber  Kird)e  untertart  toerben,  bie  nun  einmal  bie  JDelt 

regierte,  bie  roeltlid^e  ©brigfeit,  ber  Staat,  ©er  Kampf  um  biefen 

preis  m   u   §   t   e   ausgefod^ten  roerben ,   uor  allem  bem  großen 

Keid)  gegenüber,  bas  gerabe  auf  Betreiben  ber  in  feinem 
5d\atten  fid^  Xfiadit  unb  Sid^erl^eit  uerfpred^enben  Kird^e  bie 
Crabitionen  bes  röniif  d]en  Uniuerfalreidis  mieber  auf  genommen 

I^atte,  bem  beutfd^en  Heid].  Bisl^er  lag  bie  ̂ errfd^aft  über  bie 
Kird]e  in  ben  bjänben  feiner  Könige,  ©tto  I.  I^atte  überbies  eine 

nationale  Kird^e  non  5iemlid^er  (5efd]Ioffenl^eit,  geftüfet  auf  bie 

Bifd^öfe,  mit  ber  bloßen  ©eforation  eines  unfelbftänbigen  papft= 
tums  gefd^affen;  ©tto  III.  I^atte  fid)  mit  ben  fpe3ififd^  fird]Ii(^en 

3been  fo  erfüllt,  ba§  er  bas  papfttum  in  feiner  eigenen  Spl^äre 
3u  bel^errfd^en  unternal^m;  bie  fpäteren  fjerrfd^er  uerfud]ten  fd)on 

eine  ,,(5ermanifierung  bes  römifd^en  Papfttums"  (unter  ̂ ein^ 
rid]  III.  uier  beutfebe  päpfte)  ̂ ).  I^atte  bie  Kird]e  felbft  bie 
^iele  bes  alten  römifd^en  Unberfalreid^s  aufgenommen,  aber  fie 

mirflid]  unberfal  geftaltet.  Sie  l^atte  je^t  in  bem  papft  einen 

roirflid^en  abfoluten  J^errfd^er  unb  3ugleid)  bie  frül^er  Ianbfd|aftlid^ 
auseinanbergei|enben  Kird^en  mit  einem  einl^eitlid]en,  bis3iplinierten 

fird)lid]=fanatifd]en  (Seift  erfüllt,  ©er  papft  über  bem  Kaifer, 
bas  mar  nun  bie  Konfequen3  ber  Cofung :   (Bott,  nid)t  tüelt.  ©en 

Kampf  fül^rte  ein  Papft,  ber  bie  urfprünglid^  non  fold^en  fielen 
freie  Beformbemegung  foroie  bie  ̂ entralifation  ber  gereinigten 

Kird]e  erft  eigentlid]  uollenbet  i^atte,  (Bregor  VII.  (Erfüllt  non 

ben  unberfaliftifd]en  ^been  Borns,  geftüfet  auf  bie  ifiborifdien 

5älfd]ungen,  bie  einft,  freilici)  lebiglid^  im  ̂ nteve\\e  ber  Bifd^öfe 

gegenüber  ben  lanbesfird^lid^en  (Bemalten,  bie  eini)eitlid)e  <2)ber== 
I^ol^eit  bes  papfttums  l^atten  fibern  moHen,  griff  man,  ausgel^enb 
non  ber  2BögIid]feit  fimoniftifd]en  2Bi^braud)s,  bie  Caieninueftitur 

auf,  um  burd)  il^r  ©erbot,  b.  ii.  bas  ©erbot  ber  Befefeung 

namentlid^  ber  Bistümer  burd]  ben  fjerrfd^er,  ben  Streit  3U  be= 
ginnen. 

Stile  (£in3ell^eiten  bleiben  l^ier  beifeite,  ©er  ©eutfd^Ianb 

3errüttenbe,  bas  eigentlid)  fird^Iid^e  unb  bas  fittlid^e  £eben  ftarf 

©gl.  Berger,  Pie  Kulturaufgaben  ber  Beformation  ^   5.  26^. 
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fd]äbigcnbe  Kampf  I|at  bem  papfttum  ben  erftrebten  Sieg  lebten 
(Enbes  nidit  gebrad^t,  aber  bie  Kird^e  bauernb  5U  einer 

ftraff  organifierten  £jierard|ie  gemad]t  unb  fte  gau5  ber  £jerr[d]aft 
bes  papftes  unterworfen:  eine  £anbesfird]e  gab  es  nid^t  mel^r. 

X)a§  ber  papft  über  bie  Könige  b|errfd]en  muffe,  blieb  Utopie, 

aber  ber  äußere  2Uad)teinfIu§  ber  auf  einem  feftgefügten  poIitifd^= 
red]tlid^en  Syftem  aufgebauten  Kird^e  war  au§erorbentIid|  ge= 
wad]fen. 

VOie  bie  auf  il^ren  J^öt|epunft  gelangte  UTad^t  ber  Kird^e 

aud)  äu^erlid)  bie  Welt  leiten  unb  bewegen  fonnte,  bas  3eigten 

nun  r>or  allem  bieKreu33Üge,  fo  fet)r  bei  uielen  Ceilnet|mern 
weltlid)e  ZHotiue  mitfpielten.  3^  (5runbe  eine  5ortfefeung 

bauernber  Kämpfe  mit  bem  3^1^^  einerfeits,  großer  UTaffen= 

pilgerfal^rten  anbererfeits ,   3um  Ceil  aud]  burd]  bie  Sianiels^^ 
beftrebungen  ber  Italiener:  angeregt,  bireft  enblid]  I^eruorgerufen 

burd^  bie  Sebrüdungen  ber  feit  bem  immer  3al|I= 
reidieren  pilger  3um  l^eiligen  Canbe  unb  burd^  bie  Bebrängung  bes 

Kaifers  in  By5an3,  waren  fie  bod]  ein  probuft  fird]Iid)en  (Einfluffes, 
ein  päpftlicbes  Unternet^men.  Das  §iel  war  bie  (Eroberung  bes 

I^eiligen  (5rabes,  bes  l^ei^rften  ©rtes  ber  U)elt,  bie  aud]  il^ren  geo== 
grapt|ifd]en  UTittelpunh  nad^  mittelalterlidier  2tnfd)auung  in 

3^i^ufalem  I^at.  (5erabe  ber  erfte  Kreu55ug  brad]te  mit  feinen 

(Erfolgen  bem  papfttum  eine  gewaltige  Stärfung  bes  2tnfet|ens, 
fcbon  bur(b  feinen  €influ§  auf  bie  neuen  geiftlidien  Hitterorben: 

aber  bereits  ber  3 weite  Kreu33ug,  bei  beffen  (Einleitung  ber  Wiüe 
bes  papftes  uor  ber  Ul:a(i^t  ber  3^^^  uöüig  3urü(ftrat,  fiel  in 
feinem  unglüdlid^en  Uusgang  wieber  mit  einem  Biebergang  ber 

päpftlid]en  £)errlid]feit  3ufammen. 

5ür  biefen  3 weiten  Kreu33ug  war  burd]  Bernt^arb  non 

(Elairuaur  aud]  ber  beutfd^e  König  gewonnen  worben  —   3U 

feinem  Unl^eil  — ,   bem  erften  ftanb  aber  Deutfd)Ianb,  abgefel^en 
natürlid]  uon  Cotl^ringen,  bas  ja  immer  weftlid]  beeinflußt  war, 
im  gau3en  nodi  fül^l  gegenüber,  wenn  aud]  größere  5d\aven  aus 

XDeft=  unb  Sübbeutfcblanb  mit3ogen.  Die  (Erfd]einung  war  eben 
im  (Srunbe  wieber  romanifd^en  Urfprungs.  Homanifd]  war 

aud),  wie  wir  fallen,  bie  fir(i)lid]e  Heformbewegung  überl^aupt, 
romanifd]  natürlich  ̂ benfo  bie  ̂ ^ee  ber  päpftlichen  U)eltherrfd]aft, 
bie  im  (Srunbe  bie  ̂ errfchaft  ber  3tctliener  über  bie  (Sermanen 

unb  bie  Uernid^tung  ber  äußeren  2T(ad]tftellung  Deutfd^lanbs,  ber 

uon  ihm  gewonnenen  Rührung  bes  ,,Hömifd]en  Heid]es"  bebeutete. 
(5leid]3eitig  h<^nbelt  es  fid]  um  eine  neue  tiefgreifenbere  Eroberung 

5tcinl)aufen,  Kulturgefd?id?te  ber  Deutfdjen  im  ITTittelaltcr.  6 
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i>es  beutfd^en,  nod)  nid]t  gebrod]enen  We\ens  burd)  bie  romanifd|e 
Kird]e.  Kber  \o  \eiiv  btefem  neuen  (5eift  ftd]  ̂ aliivexdie  (5emüter 

in  X)eutfd|Ianb  i^ingaben,  \o  \ei\v  roiberfprad)  er  bod]  bauernb 
unb  im  tiefften  (5runbe  ben  lebenbigen,  natürlid]en  Crieben  eines 

jugenblid^en,  fräftigen  Dolfes,  wenn  aud^  biefer  H)iber[prud]  fd]on 
geringer  gemorben  roar  als  bei  bem  erften  ̂ ufammentreffen  bes 

roeltenftürmenben  unb  roeltfrol^en  (ßermanentums  mit  ber  u>elt= 
abgemanbten  Kird]e  bes  müben  Altertums.  J^mmex  mieber  bäumte 

fid]  aud^  bie  IDelt  gegen  ben  ̂ mang  bes  fird^Itd^en  ̂ beals  auf, 

unb  immer  roieber  fud^te  umgefet^rt  biefes  ficb  gegen  jene  burd]= 

3ufefeen.  5reilid|  t|at  bie  Kird^e  im  prin5ip,  u>ie  fid)  frül^  ge= 

3eigt  l)at  (f.  5,  ben  JDeg  bes  Kompromiffes  feinesmegs  aus== 
gefd|Ioffen  unb  il^n  and)  immer  mieber  betreten.  Sie  fonnte  ja 

aud]  bas  2?ed]t  ber  Jtatur  felbft  tt^eoretifd]  nie  uöllig  ausf dealten . 

Vet  Kern  ber  5ad]e  liegt  auf  fittlidiem  (Sebiet.  ̂ ier  ift  gegen= 
über  ber  Ieibenfd]aftlid]en  germanifdien  (ßemaltnatur  bod]  t>iel  non 

ber  etl]ifd)en  2T(ad]t  bes  c£l]riftentums,  bie  banf  ber  fird]Iid|en  0r= 
ganifation  aud]  ben  fleinften  Kreifen  fül]lbar  mürbe,  erreid]t  roorben. 

ZTid]t  bie  '^’öeale  bes  Kriegers,  nid]t  bie  natürlidie  (ßebanfenmelt 

bes  Canbmannes,  nid]t  bie  '^nteve\\en  ber  fjeimat  unb  ber  Familie 
follten  als  l]öd]fte  Cebenssiele  gelten,  fonbern  jenfeitige  ̂ beale. 
Die  -Eingabe  an  (5ott  unb  bie  Kird]e  ftanb  i]öl]er  als  alles 

3rbifd]e.  5n^i>Iid]f eit ,   2T(ä§igfeit  unb  Vemnt  mürben  non  ben 
gemalttätigen,  egoiftifd]en  2T(enfd]en  geforbert.  VTian  fanb  fid] 

mit  fold]en  5orberungen  burd]  äußere,  übertriebene  formen,  mie  mir 

(5.  fal]en,  ab.  2lber  bie  fittlid]e  €r5iel]ung  burd]  bie  Kird]e 
möbelte  mel]r  unb  mel]r  bod]  aud]  bas  3^tnere  um.  Die  Sorge 

um  bas  Seelenl]eit  fül]rte  3U  einem  ftänbigen  Bead]ten  ber  eigenen 

(Sefül]le  unb  Kegungen ;   man  folgte  ben  Crieben  nid]t  mel]r  ol]ne 

meiteres,  fonbern  I]örte  auf  innere  Stimmen:  bas  gan3e  feelifd]e 

Ceben  mürbe  angeregt,  ermeitert,  uertieft.  Das  (5el]eimnis  bes 

(Erfolges  liegt  in  ber  abfoluten,  alles  nieber3mingenben  göttlichen 
Autorität  ber  Kird]e  unb  ihrer  £ehre,  3ugleid]  mieber  in  ber 
imponierenben  KTa^t  ihrer  ganzen  ©rganifation  unb  in  ihrer 

fulturellen  Überlegenheit.  Der  fertigen,  gefchloffenen,  großartigen 
IDeltanfchauung  ber  Kird]e  gegenüber  mar  bas  beutfd]e 

Dolfstum  hilflos  unb  fonnte  aus  eigener,  unentmidelter  Denf= 
fraft  Hexans  fein  anberes  geiftig=fittlid]es  3^^^i  ̂ on  annähernb 

gleicher  Kraft  fchaffen :   baß  ein  folches  in  ber  t>on  ber  Kird]e  be== 
fämpften  Kntife  verborgen  lag,  ahnte  ber  £aie  nicht  entfernt. 
Kational  gegrünbet  unb  aus  nationalen  Kräften  entmicfelt,  bent 
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Stanb  bes  nationalen  5üi|Ien5  unb  £ebens  entfpred^enb  roäre  biefes 

3beal  \a  and]  nid^t  gemefen.  (£ine  im  nationalen  Senfen  unb 
5üI^Ien  rourselnbe  geiftige  firfaffung  unb  Ventnng,  ber  IDelt  unb  ber 

fie  bet^errfd]enben  2T(äd]te,  eine  (5eroinnung  fittlidier  2T(a§ftäbe  auf 

(5runb  foId]er  Kuffaffung  unb  entfpred^enb  ber  jeroeiligen  Kultur^ 
ftufe :   bie[es  notoenbige  §xel  jeber  Dolfsentroidlung  5U  erreid^en, 

u>urbe  ben  X)eutfd]en  frül^  erfd]roert.  (£ben  bie  gewaltige  Über== 
legenl^eit  jener  fird]tid]en  Iüeltanfd]auung,  fo  ftarf  meite  Kreife 

il^r  bemugt  unb  unbemu^t  roiberftrebten,  f^at  bie  Deut[d|en  bieje  2tn= 
fd]auung  als  etwas  fertiges,  (Begebenes  übernet|men  laffen;  roeiter 
aber  rourbe  infolge  ber  ungeftörten  Dauer  jener  Überlegenl^eit  and] 

bie  ZHöglid^feit  ber  Bilbung  einer  anberen  lDeItanfd|auung  auf 
lange  i^inaus  gei^emmt.  Ifian  bad]te  in  allen  I^öl^eren  3e5iet^ungen 

ja  immer  nur  in  ber  Denfmeife  ber  Kird]e.  Ku^erfird|Iid]e 

geiftige  Beroegungen  maren,  fomeit  fie  bei  ber  alles  umfaffenben 
Kulturbetätigung  ber  Kird|e  überl^aupt  möglid]  roaren,  von  norm 
l|erein  mad]tIos.  XDer  2T(enfd]en  unb  IPelt  unb  aud^  bie  Kird^e 

beffern  roollte,  griff  bod]  immer  nur  auf  reinere  Crabitionen  eben 
ber  Kird]e  3urü(f. 

Knbererfeits  fonnte  bie  fird]Iid]e  meltuerneinenbe  lDeIt= 

anjd^auung  bod]  tro^  allen  bemunbernben  Hefpefts  feines^ 
roegs  bas  allgemeine  3beal  fein,  ift  es  and\  niemals 

geroefen.  (5an3  riAtig  l^at  man  fie  als  ein  geiftlid]es  Stanbes^ 
ibeal  be^exdinet,  5^^eilid]  mar  biefer  Stanb  ber  fulturell  fül^renbe. 
5d]on  äu^erlid]  burd)  feine  Crad^t,  burd]  bie  5prad|e  feiner 

Spl^äre,  burd)  feine  Cebensmeife  u>ie  burd)  feine  Bilbung,  feine 

3^^ale  non  ber  übrigen  Nation  abgefonbert  unb  gefd)ieben,  Ios= 
geriffen  von  ber  5ctmilie,  uerförperte  er  bauernb  unb  anfd)aulid) 

bie  bem  Dolfstum  frembe,  il)m  jebod)  überlegene  antif=fird)Iid)e 
Kultur.  2tber  ba  er  fid)  aus  ben  (5ro§en  ber  Welt  wie  aus 

ber  ZTtaffe  bes  Dolfes  refrutierte,  fo  mar  biefer  5t^^ntbförper  bod) 

aud)  mieber  mit  bem  Dolf  innerlid)  uerbunben,  mie  es  aud)  äuger^ 

lid)  bxsbiev  mand)  i)oB)er  Kird)enfürft  burd)  feine  fulturelle,  mirt^ 
fd)aftlid)e  unb  3.  C.  poIitifd)e  Betätigung  unb  mand)  nieberer 
Pfarrer  burd)  fein  gan3es  Ceben  gemefen  mar.  2T(it  feiner  3m 
net)inenben  <§al)l,  mit  ber  5üHe  ber  Stifter  unb  Klöfter  unb  it)rem 
Befi^  mud)fen  2T(ad)t  unb  €inf(ug  bes  Klerus  im  Polf  ebenfo  mie 

fein  Selbftbemu^tfein.  Por  allem  vetlxebi  ii)m  aber  bie  gro^e 
^eilsanftalt,  beren  Vertreter  er  mar,  felbft  einen  gemaltigen  Bimbus. 

tPas  er  Iet)rte,  mar  bie  XPal)rt)eit  an  fid),  ber  fid)  jeber  £aie 
beugen  mu^te;  er  vermittelte  bas  5eelent)eil,  um  bas  ängftlid) 
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5U  forgen  bie  Kird|e  immer  embringltd^er  bte  Caten  anl^ielt.  Über= 
natürlid^e  Kräfte  mod^te  alter  Polfsgfauben  nod^  immer  bei  il^m 

fud^en,  roenn  aud)  meniger  als  frül^er.  Unb  roenn  nun  and] 

tro^  bes  Sdiwexqens  unserer  bod]  meift  fird^Iid^en  Quellen  fid)er= 
lid)  aud)  nad)  ben  erften  feiten  äu^erlid^er  (El^riftianifterung  bie 
übrige  XDelt  oft  genug  eine  innerli(^e  0ppofition  ge5eigt  traben 

u>irb,  fo  mar  bod]  bas  geiftlid^e  Übergemid|t  fo  ftd)er  ge= 
grünbet,  ba§  bas  non  ber  Kird^e  getragene  ̂ i>eal  immer  als 
bas  i^ödifte  unb  erftrebensroertefte  aud)  non  ber  £aienu>elt  am 

erfannt  mürbe.  T)urd)gefüi)rt  fonnte  es  von  biefer,  bie  besi^alb 
immer  als  unoollfommen  galt  unb  aus  ber  Sünbe  3U  erretten  mar, 

niemals  merben,  freilid)  aud]  nid]t  von  ber  2Tiaf[e  ber  lDeIt= 
geiftlid^en.  Die  ejemplarifd^e  Durd^füt^rung  bes  3beals  iiatte 

fid|  r>ielmel|r  nur  bas  2Tiönd]stum  3um  ̂ iele  gefegt,  bas  im  prin3ij> 
für  ben  übrigen  Klerus  als  ftänbiges  2T(ufter  biente,  immer  mieber 
ferner  in  ber  mit  ber  IDelt  notmenbig  uerbunbenen  Kird^e  für 

bie  fräftige  (Erneuerung  bes  ̂ beals  [orgte,  enbli(i)  ber  £aienmelt 

als  bie  Derförperung  biefes  d^riftlid^en  ̂ ieals  fid^tbar  gegenüber- 
trat.  (Serabe  bie  frommen  £aien  I^aben  in  feiten  religiöfer  (Er- 

regung aud)  immer  am  meiften  3U  ben  bas  3beal  ftreng  er- 
neuernben  eifernben  2T(Snd]en  als  ben  fonfequenteften  Vertretern 

ibealer  5orberungen  gei|alten,  unb  gerabe  in  unserer  periobe, 

ba  bie  2T(önd]e  mit  ber  Heformbemegung  bie  ganse  Kird^e  be- 

I^errfd]ten,  traben  biefe  jenes  ̂ beal  aud^  tief  in  bie  £aienmelt  ge- 
tragen unb  felbft  asfetifd]e  Knmanblungen  unb  3erfnirfd]te  Bu§- 

ftimmungen  in  meiten  5d|id]ten  gemedt,  überf^aupt  bie  gemaltige 

2T?ad)t  ber  Kir(i|e  tiefer  in  ben  (ßemütern  aud]  uieler  JDelt- 
finber  befeftigt. 

VTin%  nach  allebem  bie  Kird|e  als  ber  mefentlid^fte  5aftor 

ber  mittelalterlid^en  Kultur  angefel^en  merben,  fo  liegt  barin  3m 

gleid^  ausgefprod^en,  ba§  biefe  Kultur  einen  ftarf  inter- 
nationalen cEt^araf ter  trug.  Someit  menigftens  bie  IDelt  in  ber 

papftfird]e  vereinigt  mar,  aifo  uom  ©ften  abgefet)en,  entmidelte 
fid]  il^re  Kultur  3iemlid|  eint|eitlid]  unb  gleichartig,  eben  meil 
biefe  Kultur  mit  ber  überall  gleid^förmigen  Uxtdie  eng  uerbunben 

fomie  non  bem  überall  gleid|mä§ig  gebilbeten  Klerus  getragen 

unb  ber  übrigen  EDelt  vermittelt  mürbe.  Katürlid) 

im  übrigen  in  biefer  gefd)loffenen  Kird]e,  mie  in  jeber  menfch= 

liehen  ©rganifation,  von  jeher  auch  innere  parteiungen,  (5egen- 
fä^e  unb  Kämpfe  gegeben,  aber  bar  auf  fommt  es  lixex  nicht  an. 
3^ner  e^flufiven  Stellung  bes  Klerus  im  eigenen  Dolf  entfprid|t 
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xvieiev  her  internattonalc  i>es\elben  in  ber  päpft== 
Itd^en  f)ierard)ie,  bie  mit  bem  Klerus  ber  anberen 

Dölfer:  germanifd^e  unb  romanifd]e  Klerifer  maren  eins,  bie 

Homanen  freilid]  ber  fül|renbe  Ceil.  (Serabe  in  unferer  periobe 

rourbe  Hom  erft  red^t  ber  ZTTittelpunft  unb  il^rer  aller  fjeimat; 

im  italienifd^en  Klofter  tonnte  ber  beutfd^e  ̂ önd^  fid]  ebenfo 

5U  £)aufe  fül^len  roie  in  einem  I)eimifd]en,  xvas  freilid]  rDot^I  nid]t 
immer  ber  5all  roar.  5o  roar  benn  alte  I^öt^ere  Bilbung  unb  it^re 

Sprad^e  international,  international  auch  nod)  fpäter  bie  3unäd|ft 

immer  non  (Seiftlid^en  getragene  (ßelet^rfamfeit,  u>ie  fie  fid)  in 

ben  Uniuerfitäten  orgartifierte.  Unb  als  bann  feit  bem  \3.  3at)r= 

t^unbert  eine  nationale  Sd^eibung  fid)  bemerfbar  mad^te,  ftärfte 

ben  internationalen  (El^arafter  ber  gelet|rten  Bilbung  im  ](5. 

l|unbert  roieber  bie  I^umaniftifd^e,  b.  ii.  bie  Untife  neubelebenbe 

Belegung.  3^ternationaI  roar  aud]  bie  Kunft,  meil  mieberum 

alle  Kunftübung,  it^re  ̂ iele  unb  Aufgaben  in  ber  Kirdie  be= 
fcbloffen  maren,  Ullerbings  roar  bas  eigentlid^e  Kunftleben  auf 

beftimmte  Cdnber  befd^ränft,  gerabe  auf  biefenigen,  bie  burd]  bie 

germanifd^e  3^^i^<^fion  frifd^es  Blut  empfangen  t^atten,  au§er 

T)eutfd]Ianb  unb  Burgunb  Borbfranfreid]  unb  ©beritalien. 

3nt  (5runbe  berut^te  bie  3ntemationatitdt  ber  mittelatterlid|en 

Kultur  natürlid]  auf  bem  internationalen  CB|arafter  bes  Hömifd^en 

Heid]es  unb  feiner  Kultur,  bereu  (Erbe  bie  Kird^e  mar,  auf  ber 

(Eroberung  biefes  Beid]es  burd)  bie  (ßermanen  unb  ber  bur(i?  bie 

Kird]e  beförberten  KufnaB^me  bes  unioerfalen  Kaifertums  burd]  bie= 

f eiben  roie  auf  ber  Durd^einanberroirbelung  germanifdier  unb  roma= 

nifd^er  Bolfselemente.  '^n  politifd^er  unb  fo5iaIer  (ftdnbifdier)  Be= 
3ieB^ung  Blatten  bie  germanifd^en  baB^er  überall  bas 

Übergeroid^t.  'Diefe  gefeltfd]aftlid]e  unb  ftaatlid]=red^tlid]e  (EinB^eit= 
Iid)feit  germanifd]en  Urfprungs,  3um  Ceil  freilid)  roieber  mit 

römifd]en  (Einflüffen  burd^fe^t,  ergdu3te  jene  burd^  bie  römifd^e 

Kird]e  unb  bie  Crabition  ber  Untife  gegebene  fulturelle  (5Ieid|^ 

förmigJeit.  ÜberB^aupt  beftanb  aud]  über  bas  fird^Iid^e  (5ebiet 

B^inaus  eine  ftarfe  Kulturgemeinfd]aft  unter  ben  germanifd)  = 

romanifd^en  Dölfern:  fortrodB^renb  rourben  Kulturgüter,  aud] 

fold^e  dunerer  Batur,  ausgetaufd^t.  'Der  mittelalterlid]e  .^anbel  ift 
oorroiegenb  international.  Bon  ben  Stdbten  B|at  fd^on  Banfe 

gefagt,  ba§  fie  fid]  als  Beftanbteile  einer  europdifcben  (5emein= 

fd^aft  füB^Iten.  Die  3^B^^^^<^BionaIitdt  erftrecfte  fid]  ebenfo  auf  bie 

fd]on  oor  iB)nen  als  Kulturtrdger  auftretenbe  fo3iaIe  5d)id]t  bes 

Bittertums.  BeruB^te  fie  in  fo3iater  Be3ieB^ung  auf  jener  (5Ieid]^ 
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förmigfeit  ber  ftänbifd^en  (Slieberung,  fo  ergab  fid^  eine  inter= 

nationale  (Seltung  ber  I)öfifd]en  £ebenst^altung  roie  ber  ge[ell= 

f^aftlid^en  Cebensanfdiauungen  unb  nbeale  aus  bem  futtureUen 
Übergeroid^t ,   bas  mir  bie  5i^ctn3ofen  erlangen  fetten  merben. 
Vev  Kustaufd)  rourbe  befonbers  begünftigt  burd)  bie  non  bem 

gan3en  abenblänbifd|en  Hittertum  getragene  Kreu33ugsbemegung, 

aI[o  roieber  eine  Bemegung  fird^Iid^en  (£t)arafters.  2T(ad|ten  fid) 
aber  bei  ben  Hittern  ber  ein3elnen  Dölfer  genug  nationale  Unter= 

fd]iebe  tro^  aller  Ztad^af^mung  bes  fran3Öfifd|en  Porbilbes  geltenb, 
fo  trugen  gerabe  mieber  bie  geiftlid^en  Hitterorben  ben  burd^aus 

internationalen  (Ef^arafter  ber  Kird^e,  aud^  in  if|rer  ̂ ufammen= 

fefeung. 
2lber  eben  bas  Hittertum  als  Kulturfaftor  füf^rt  uns  nun 

barauf,  ba§  bas  ZHittelalter  bod|  nid)t  nur  fird)Iid|  beftimmt  unb 
bebingt  ift.  Überi^aupt  ift  immer  im  2TiitteIalter  bie  ID  eit  aud] 

ba  gemefen,  fd]on  nor  ber  Kusbilbung  einer  u>eltlid]=ritterlid)en 
unb  meltli(^=bürgerlid)en  Kultur.  IDieber  ift  es  bas  DoIfs  = 

tum,  bas  Bead>tung  I^eifd|t.  VTian  meint  in  ber  Hegel,  nur 
politifd]  unb  friegerifd]  i^abe  fid^  bie  beutfd^e  Dolfsfraft  bemäbren 

fönnen,  fultureH  iiabe  man  nur  non  ber  Kird^e  ge3el]rt,  unb 

geiftig  biäite  bei  (Seiftlid|en  mie  Caien  uöllige  (Bebunbenl^eit  ge= 

l^errfd^t.  3^  IDaI^rl|eit  3eigt  bas  IHittelalter  —   mir  fallen  es  3um 

Ceil  fd|on  —   bas  fräftigfte  (Eigenleben  unb  felbftänbige 
Dormdrtsentmicflung ,   unb  inbmibueller  unb  per[önlid]er  (Seift 

finb  if^m  bur(i]aus  nidit  fremb.  3^^  biefer  gered^teren  Beurteilung 
bes  inittelalters  näl^ern  mir  uns  freute  mieber  ber  Kuffaffung 

ber  Homantif,  oB|ne  aber  in  beren  pf|antaftifd]e  3Kiifion,  einfeitige 
Bemunberung  unb  uni^iftorifd^e  Übertreibung  3U  verfallen.  2Iuf 

ber  anberen  Seite  ift  bie  Knfdiauung  non  ber  inneren  (5ebunben= 
f^eit  bes  Hlittelalters ,   bie  fid|  uor  allem  auf  bas  oben  betonte 

ungef^eure  Übergemid^t  ber  Kird|e  grünbet,  nid)t  uöHig  falfd),  fo 
menig  mie  ̂ atob  Burdl^arbt  unb  uor  iljm  fcbon  (Seorg  Doigt 

mit  iB^rer  (Entbedung  bes  ausgeprägten 

italienifd^en  Henaiff ance  unb  mit  ber  Knnal^me  einer  feit  bem 
\5.  erfolgenben  Übertragung  biefes  (Seiftes  auf  bie 

übrigen  abenblänbifd]en  Kulturuölfer ,   bei  benen  er  fid)  freüid) 

gan3  anbers  geftaltete ,   im  Unred^t  finb.  2tber  genau  ge- 
felgen,  B^anbelt  es  fid]  bod?  nur  um  bie  gefteigerte  Kusbruds^ 
möglid]feit  fold^en  (Seiftes.  3^  Briefen  unb  Heben,  in  ernfter 

unb  mi^iger  Dichtung ,   in  ber  (Seftaltung  t>on  porträts  unb 

Statuen,  fur3  in  ben  ftiüftifd)  unb  ted^nifd^  entmidelten  Kusbruds^ 



Stärferc  Durd^bnngurig  bcutfc^cn  £ebens  m.  b.  antt?=firc^I*  Kultur.  87 

arten  einer  i^od]fteI|enben  Kultur  fann  fid]  bie  ein5elne  perfön= 
Iid]feit  in  it^rer  qan^en  3eigen  (u)obei  man  aber 

mieber  Ieid|t  uergift,  u>ie  foId]e  JDeife  alsbalb  mieber  5ur  allgemeinen 

2TEobe,  3um  Stil,  3ur  Ifianxev,  ber  gemiffermagen 
3ur  (ßebunbent^eit  roirb).  Don  ben  2TEen[d)en  bes  frül^eren 

JtTittelalters  bagegen  miffen  mir  über  it^r  5üi|Ien  unb  Denfen 

nur  menig ;   aus  ber  5^t*ne  fielet  man  and]  nur  bas  (5emeinfame, 
Allgemeine,  fd^riftlid^em  Ausbrud  il^res  maren 

fie  nod]  menig  imftanbe,  bie  Caienmelt  gar  nid]t,  unb  fünftlerifd) 
rang  man  nod]  all3ufet^r  mit  ben  ted^nifd]en  5d]U)ierigfeiten 

inbiuibueller  perfönlid]feitsbarftellung.  Aber  mir  miffen  bod] 

menigftens  3um  Ceil,  mie  bie  ATenfd]en  gei^anbelt  I^aben,  unb  ein= 
3elne  ̂ üge  verraten  3umeilen,  unb  öfter  fönnen  mir  es  fd]Iie§en, 

mie  fie  mirflid]  gemefen  ftnb.  Derfelbe  Burcft|arbt,  aus  beffen 
genialer  Seobad^tung  ein  epigonenl^after,  aber  befto  met|r  non 
feiner  Bebeutung  über3eugter  ̂ iftorifer  bann  ein  med]anifd]es  Syftem 

mit  ben  nötigen  (Srmeiterungen  fonftruierte,  l|at  bod]  an  anberer 
Stelle  mieber  aud]  bem  JTEittelalter  in  gemiffer  IDeife 

uibualismus  3uerfannt:  ,,§mar  ift  bas  J^nhwxixxeüe  nod]  ge= 
bunben,  aber  nid]t  innerhalb  bes  geiftigen  Kreifes  ber  Kafte, 

I]ier  tonnte  bie  perfönlid]feit  fid]  frei  3eigen  .   .   unb  fo  beftanb 

benn  mirflid]  fei]r  uiele  unb  ed]te  S^exiiext,  €s  gab  einen  un= 
enblid]en  Beid]tum  nod]  nid]t  von  3n^i^>i^ii<^Idäten ,   aber  t>on 

abgeftuften  Cebensformen".  3^  ^^t,  meld]e  5ülle  non  inbi= 
uibuellen  Sonbergebilben,  meld]e  Dielgeftaltigfeit  in  ber  rdumlid] 
bod]  nur  Ileinen  mittelalterlid]en  IDelt  bes  Abenblanbes,  aud] 

innerl]alb  ber  Kird]e!  Unb  t]at  biefe  Kird]e  aud]  geiftig  mirflid]  aßes 
gebunben?  f)at  es  nid]t  3u  aßen  feiten  in  ber  mittelalterlid]en 

Kird]e  ©ppofition  unb  Sonberftrömungen  gegeben?  Unb  miffen 

mir  benn,  mie  oft  fid]  einer  im  frül]en  Zfixttelaltev  aud]  innerlid] 
gegen  biefe  Autorität  erl]ob?  3^  ber  angeblid]  fo  gebunbenen 

Sd]olaftif  finb  bann  fpäter  bereits  bie  fd]mermiegenbften  Probleme 

3meifelnb  bisfutiert  morben.  UmgefeB]rt  ift  n   a   d]  bem  JUittelalter 

geiftige  (5ebunbenl]eit  ebenfogut  3u  finben,  nid]t  nur  innerl]alb  ber 
fatt]olifd]en  Kird]e,  unb  bie  Konvention  bel]errfd]t  felbft  gebilbete 

Kreife  nod]  in  ber  (5egenmart.  Die  ftänbifd]e  (ßlieberung,  bie 

ebenfo  mie  ber  genoffenfd]aftlid]e  (ßeift  bie  2Üenfd]en  aud]  inner= 
lid]  gebunben  B]aben  mag,  ift  bod]  f]eute  nur  äu^erlid]  gefd]munben. 

Wie  ftarr  liegen,  äl]nlid]  ber  ,,binbenben"  (5eiftesmelt  ber  mittet 
alterlid]en  Kird]e,  bie  offi3ießen  politifd]en  unb  fird]lid]en  Am 

fd]auungen  auf  bem  (Sanken  tro^  aßer  tauten  unb  füllen  Ab= 
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roeid^ungen!  So  formte  man  eine  ,,Hüdftänbigfeit"  bes  2TJitteI= 
alters  mot]I  gegenüber  ben  abgelebten  i^eften  feiner  3^ftitutionen 

in  bem  aufgeflärten  \8.  3<^i^i^i|iinbert  bel^aupten,  in  IDat^rlieit  ift 
bas  ZTTittelalter  aber  reid)  an  neuen  fraftuollen  Bilbungen  unb 

0rganifationen  auf  allen  (Sebieten  bes  Cebens,  tatfrdftig  unb 
unternel^mungsluftig,  non  Sd^affensbrang  erfüllt,  unb  uor  allem 
ein  für  bie  Betätigung  bes  ein3elnen.  Überall  begegnen 

tatfräftige,  frei  unb  freubig  „fid^  auslebenbe"  perfönlid^feiten, 
insbefonbere  in  ber  fjerrenfd^i(^t.  Unb  bie  .^errfd^er,  uon  benen 

toir  nod]  am  meiften  roiffen,  finb  fo  roenig  gleid]mä|ige  Cypen 
roie  nur  3U  irgenbeiner  geit  fonft.  So  mürben  uns  aud)  bei 
naiverer  Kenntnis  ber  einzelne  2T(önd)  roie  ber  einzelne  Hitter  ober 

Kaufmann  als  Ceute  uon  größerer  ober  geringerer 

erfd]einen.  VOeld\  auferorbentlid^er  Selbftänbigfeitsbrang  seigt 

fid)  bei  einzelnen  wie  bei  ben  Stänben,  (Gruppen  unb  ®enoffen= 
fd^aften !   Vie  Stärfe  bes  Crieblebens  traben  mir  miebert^olt  betont, 

bie  Üeigung  3ur  Selbftl^ilfe  ift  nod^  beutlid)  genug,  bas  (Sef^ord]en 
ift  bem  Utittelalter  ein  5iemlid?  unbefannter  Begriff,  Crofe  unb 

pod]en  auf  bas  eigene  Hed)t,  auf  Sonberred^te  allgemein.  Üfan 

mitt  überf^aupt,  mie  man  rid^tig  betont  f)at,  immer  nur  Hed]te,  non 

pflid^ten  I^ört  man  ungern.  X^ie  beutfdie  Sonberart  erlebt  if^re 
Blüteseit  eben  im  Ucittelalter ;   aus  feinem  uielgeftaltigen  politifd^en 

Sonberleben  I^aben  fid]  erft  langfam  in  neuerer  Seit  größere 
ftaatlid)e  (Sebilbe  entmideln  fönnen. 

Wo  bleiben  bei  allebem  bie  non  Campred^t  fonftruierten  Stnfen 

gebunbenen  (Seifteslebens  ?   Die  Unnal^me  einer  t^pifd^en  Stufe 

ift  3.  B.,  mie  Kemmerid)  nad^gemiefen  t^at,  gegenüber  ber  früt^= 
mittelalterlid^en  porträtmalerei  gar  nid^t  l^altbar.  Dasfelbe  i^at 

Soepf  auf  (5runb  ber  Citeratur  ber  fjeiligenleben  bes  \0. 

f|unberts  bemiefen  unb  genug  inbmibuelle  Spuren  aufge3eigt. 

Was  aber  bie  meitere,  etmas  freiere  Stufe  ,,font>entionelIer''  (5e= 
bunbenl^eit  betrifft,  fo  ift  eine  gemiffe  f   onuentionelle  fjaltung 

bes  fpäteren  Ulittelatters  fd]on  uor  £ampred]t  in  meiner  „(5e= 

fd)id]te  bes  beutfd^en  Briefes  *   für  bie  Briefe  nad^gemiefen,  unb  aud] 
fonft  3eigt  fie  fid)  uielfad],  fo  in  bem  gaii3en  (Sebaren  ber  l^öfifd^en 
Hitter.  Uber  bas  Konuentioneüe  ergibt  ficb  lebiglicb  mie  3U 

allen  feiten  aus  bem  Zwange  einer  bem  natürlid^en  unb 

nationalen  IDefen  nid)t  entfpred^enben,  met|r  ober  menig  fünftlid^ 

übernommenen  f   rem  ben  Kultur.  Das  Bemegen  in  ber 

äftl|etifcb=l)öfifd)en  Kultur  ber  Homanen  fo  nute  nur  mobifd]=fom 
pentionell  fein,  unb  bie  ̂ anbf^abung  bes  geiftlid^en  Sd^riftmefens 
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feitens  eines  bürgerlid^en  £aien  bes  Fonnte 

and]  nur  fonuentionelle  Stilformen  gleid^fam  als  -Hilfsmittel  er= 
geben.  Kber  roelcbe  inbiuibuellen  (ßeftaltung  erreid^te 

bereits  im  \3.  Kunft!  VTian  benfe  nur  an  bie 

Statuen  bes  Haumburger  Soms.  Wo  man  aber  fid)  uolFstümlid] 

geben  fann,  ba  ift  man  inbiuibuell  in  I|öd|ftem  2T(a§e.  (5erabe  bie 
DoIFstümlid^feit  u>irb  als  ein  d^araf terifti[d]es  Element 

bes  2TEitteIalters  in  ber  Hegel  überfeb|en.  T>ie  fpärlid^en  Quellen 
laffen  fie  für  bas  frül|ere  2T(itteIaIter  nur  nid]t  red]t  erfennen. 

HurdFiarbt  l|at  red^t,  wenn  er  r>om  2T(itteIaIter  fagt:  „Unfer 

Ceben  ift  ein  (6efd)äft,  bas  bamalige  mar  ein  Dafein;  bas  (ße= 

famtpoIF  efiftierte  faum,  bas  HoIfstümIid]e  aber  blüb|te." 
Cange  erfd]eint  uns  biefes  Dolfstümlid^e  nur  als  Unter- 

ftrömung.  Va%  es  bann  auf  ber  £iölie  bes  Ulittelalters  ftärfer 

iieroortrat,  mar  5unäd]ft  nur  mittelft  ber  I^öl^eren  Sd)id)ten  ber 

Hation  unb  in  einer  fultmierten  5orm  möglid].  (£s  F^atte  fid)  je^t 
ein  meltlidier  Stani^  t>on  ma^gebenbem  ©nflug  gebilbet, 
beffen  nationaler  Kern  aber  erft  burd)  einen  größeren  fulturellen 

3nl^alt  unb  eine  frembe  fulturelle  5ürbung  gemifferma^en  fultur= 
fällig  gemorben  mar  unb  ber  burd]  Unlel^nung  an  bie  religiöfe  unb 

geiftige  2T(ad]t  ber  Kird^e  einen  größeren  ̂ lalt  gemonnen  F|atte, 
bas  Hittertum. 

Die  Hilbung  biefes  Stanbes  ftei|t  im  ̂ ufammentiang  mit 

einer  ftdrferen  fo3ialen  Differen3ierung  bes  Dolfes  überF^aupt. 

2Hit  ber  ftetigen  Ummanblung  ber  großen  Ufaffe  5U  einem  frieb= 
lid|en  Hauernuolf  F|atte  fid)  neben  bem  3uerft  gefc^loffen  als 

Berufsftanb  aufgetretenen  geiftlid^en  5tani>  eine  Scbid^t  F)eraus= 
geF^oben,  bie  bie  urfprünglid)  allgemeine  Friegerifdie  Betätigung 

als  iF^re  Sonber  auf  gäbe  anfaF^,  3umal  fie  an  ben  befonbere  2Fn= 
forberungen  ftelFenben  Heiterbienft  geFnüpft  mar.  Das  (San^e 
ift  eine  aud]  fonft  im  DölFerleben  3U  beobaditen^e  natürlid^e 

(5lieberung.  Sd]on  mad]ten  fid)  baneben  bie  Unfänge  eines 

F^anbel=  unb  gemerbetreibenben  Bürgertums  geltenb,  bas  aber 
nod]  ftarF  agrarifd^  gefärbt  mar,  mie  ja  aud]  ber  (5runbbefi^  bie 
(5runblage  ber  2T(ad|t  ber  meltlid^en  £ievven  mie  ber  Fird]tid|en 

©rganifation  mar,  mie  ferner  auf  bem  CeF^nsmefen  —   Canbbefi^ 
für  Ceiftungen  —   Staat,  Dermaltung  unb  berul^ten. 
3m  \2.  3<^F)rF)unbert  nun  gliebert  fid)  alles  fd]ärfer.  Und]  äuger= 
lid),  in  5i^  unb  XDoF^nung  trennen  fid)  bie  Stänbe,  es  fonbert 
fid)  ber  £\evten^i\^  uom  Dorf,  uon  biefem  bie  Stabt,  mie  fd|on 

feit  langem  ber  Klerus  in  Klöftern  unb  Stiftern  fid^  abfd]lie§t. 



90 
Vitvies  l^apitcl. 

2T(it  bcr  Sonberung  bcr  roeltlidien  Stäube  ergibt  fid|  nun  aud^ 

eine  uielf eitigere  2lusbilbung  bes  Gebens,  eine  fd]ärfere  Betonung 

ber  befonberen  2tufgaben  unb  3ntereffen,  bie  (Entftet^ung  befonberer 

Kulturfptiären  —   bei  ben  Bittern  tritt  5U  ber  friegerifcben  (5runb= 

läge  eine  gef  eilige  Kultur  als  Cebenselement  —   unb  fo  über= 
I^aupt  ein  ftdrferes  £;err>ortreten  bes  IDeItIid]en.  Unterbrüdt 

fonnte  biefes  niemals  roerben.  X>ie  £uft  ber  IDelt  roar  größer 
als  alle  Knftedungsfraft  ber  2Isfe[e,  bie  Kraft  ber  Criebe,  bie  Hol^eit 
unb  (Semalttätigfeit,  Untreue  unb  fjabgier  aber  and]  nod)  immer 

ftärfer  als  bas  neue  fittlid^e  (5ebot.  Vas  nod|  eng  mit  ber 
Batur  uerbunbene  agrarifd^e  Ceben  roie  bas  friegerifdie  unb 

jagbfroi^e  Sd^meifen  ber  Herren  über  U)älber,  Cäler  unb  J^ölien 
liefen  ferner  bie  felbft  ben  Utönd]en  nid^tfrembe  Sd^önl^eit  ber  Hatur 

in  ben  U1enfd]en  5U  tief  rDur5eIn,  als  ba§  eine  Kbroenbung  uon 

it|r  I^ätte  ftattl^aben  fönnen  —   uon  bem  Baturgefüt|I  ber  Kultur= 
menfd^en  Jonnten  fid)  natürlid]  erft  bie  Anfänge  (in  ber  i|öftfd^en 

Kultur)  5eigen.  Bun  fam  bie  ftärfere  (Entroidlung  ber  ftänbifd^ 

organifierten  roeltlidien  ̂ ntete\\en  fraftooQ  I|in5u.  Das  roirt= 

fd|aftlid|e  £eben  Blatte  bie  Kird|e  felbft  burd^  il|re  Kultur^ 
tätigfeit  mäd|tig  geförbert,  je^t  oerlor  fie  mel|r  unb  mef|r  bie 

5üB|rung  an  bie  agrarifd|e  £aienrDeIt,  5umal  bie  bäuerlidie  5d|id|t. 
UTit  ben  non  il|r  vermittelten  (Elementen  I|öB|erer  £ebensB|altung 

Blatte  bie  Kirdie  5U  größerer  Üppigfeit  insbefonbere  ber  -Herren 
beigetragen.  Ulit  ben  politifdien  unb  Derroaltungsintereffen  B|atte 

fie  eng  im  ̂ ufammenBiang  geft anben;  ber  Kampf  5u:)ifd|en  Kird|e 
unb  Staat  B|atte  bas  ftaatlidie  Bervu^tfein  gemedt;  bas  oB|neB|in 

feit  ber  ottonifdien  geit  vielfeitigere  politifdie  £eben  erfd|ien 

gerabe  burd|  bie  politifdien  Ambitionen  ber  Kird|e  mid|tiger  unb 

roertvoHer.  Die  immer  B|äufigere  friegerifdie  Betätigung,  bie  fie 

eigentlidi  befämpfte,  B|atte  fie  mit  ben  Kreu35Ügen  felbft  in  iB|ren 
Dienft  geftettt  unb  bamit  geu)eiB|t.  (Serabe  bie  Kreu33Üge,  ber 

^öB|epunft  bes  fird|Iid|en  (Einfluffes,  bebeuteten  überB|aupt  bie 
größte  5örberung  ber  roeltlidien  J^ntere\\en, 

Der  fulturgefd|id|tlid|e  (Einfluß  ber  Kreu53Üge  fei  I|ier  nid|t 

im  ein3elnen  erörtert^).  Sie  B|aben  3unäd|ft  auf  bie  romanifdien 
Uölfer  unb  bann  burd|  biefe  in  abgefd|roäd|ter  ober  oeränberter 

IDeife  unb  meift  erft  fpäter  auf  bas  beutfd|e  Dolf  geroirft.  (Es 
roar  ein  ungeB|euer  belebenber  (Einfluß,  ben  ber  ©rient  auf  bas 
Abenblanb  bamals  ansnbte,  ̂ um  Ceil  roar  es  freilidi  roieber 

9   Stcinliaufen,  (Sefc^.  b.  b.  Kultur,  5.  227  ff. 
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bte  2tntife,  bereu  altes  (5ut  nun  burd|  neue  Kanäle  übertragen 
u:>urbe.  BY3Cin5,  bas  einft  bte  antife  Kultur  beffer  uor  ber 

barbartfd]en  3nr>afton  blatte  retten  tonnen  als  Hont,  I^atte  immer 
mei^r  auf  ben  ©ften  geroirft  als  auf  ben  IDeften,  tro^bem  es 
frü^  für  biefen  ber  Kusftrayungspunft  bes  ̂ anbels  mit  ben 
beget^rten  orientalifd^en  Stoßen  ufu>.  mar.  Die  fpäter  in  ber 

ottonifd^en  <§eit  (3um  Ceil  burd)  ©ttos  II.  (5emaI]Iin  O^eopl^ano) 

uermet^rten  bY3antinifd]en  (£injlüffe  finb  ftorf  überfd]äfet  morben: 
was  non  prunfftoffen  unb  5d|mucf  bamals  nad]  i)eutfd|Ianb 

fam,  mürbe  mie  bie  5eitmeilig  mobifd^e  bYsantinifd^e  Crad)t  eigent= 

lid]  von  'Italien  vermittelt.  Von  einer  tieferen  Heeinfluffung  ber 
Kunft  ift  and)  feine  Hebe,  fonbern  nur  von  einer  gemiffen  Über= 
tragung  äußerer  Elemente  unb  ted]nifd|er  ©inge  mefentlid]  im 

gufammenl^ang  mit  bem  3^Port  von  (ßegenftänben  ber  Kleine 
funft  (€Ifenbeinfd]ni^ereien,  (5oIbfd^miebearbeiten ,   (£mailfad]en 
ufm.).  TXixt  ber  Sunaf^me  ber  pilgerfai|rten  naf|m  biefer  3^Port 

fd]on  vor  ben  Kreu33Ügen  3U,  mit  biefen  erft  red]t. 

§nnx  Ceil  mar  SY5an3  nur  ber  Dermittler  orientaIifd>er 

Curusartifel,  unb  ber  eigentlid]e  Urfprung  bes  ,,HY5antinif(^en" 
mar  fcbon  früf^er,  mie  man  neuerbings  3U  ermeifen  fud]t,  nid^t 

SY3an3,  fonbern  Kleinafien.  tiatte  fd^on  vor  ben  Kreu3= 
3Ügen  mit  ber  Cevante  bireft  gel>anbelt,  je^t  mud|s  biefer  birefte, 
namentlid]  von  J^ialxenetn,  bod]  and]  von  5übfran3ofen  getragene 
Cevantel^anbel  augerorbentlid].  2tber  and]  auf  anbere  2Deife  fam  in 
ben  Kreu33Ügen  bie  islamitifd^e  Kultur  ben  Kbenblänbern  nät|er. 

Kn  ben  alten  5d|ä^en  bes  ©rients  genäf^rt,  inbifd],  perfifd]  unb 
jübifd]  befrud^tet,  von  HY3au3  unb  ben  Heften  ber  I^elleniftifdien 

Kultur  in  Kleinafien  geiftig,  poIitifd]=miIitärifd)  unb  fonft  beein= 
flu^t,  ftanb  biefe  nid]t  minber  von  eigener  Kraft  getragene  Kultur 
B|od]  über  ber  abenblänbifd^en.  Sie  I^atte  auf  biefe  3um  Ceil 
fd|on  vor  ben  Kreu33Ügen  von  ben  HTauren  in  Spanien  unb  ben 

Sara3enen  in  Sübitalien  aus  gemirft,  namentlid)  auf  bem  (5ebiet 

t|öf|eren  (eigentlid]  antifen)  IDiffens  unb  äftl^etifd]=gefellfd|aftlid|er 
Kultur.  3e^t  ftrömten  neue  Kulturgüter  aller  Krt  B^inüber,  materielle 

(Kulturpflau3en,  (5emür3e,  Spe3ereien,  Farben,  feine  (5emebe  unb 
foftbare  Stoffe,  Ceppid^e,  Sd^murfmaffen,  allerlei  (5egenftänbe  bes 

Cujms  unb  bequemer  CebensB^altung) ,   militärifd]=ted]uifd]e,  3um 
Ceil  römifd)=gried]ifd]en  Urfprungs  (namentlidi  auf  bem  (gebiet  ber 

5ortififation),  überhaupt  te(^nifd^e  (Hautif),  fommer3ieIIe  {£)anbels= 
miffenfd]aft,  Ziffern),  geiftige,  bie  Kntife  neubelebenb  (auf  ben  (5e= 
bieten  ber  Kftronomie,  HTatf^ematif,  2T(ebi3tn,  pl^ilofopB^ie).  Da3U 
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famen  ==  literarifd^e  €mflüffc  (Sagen  unb  JDunber^ 
gefd]id^ten)  ufro.  Vas  fünftlerifd^e  £eben  erfuJ^r  in  biefer  <§eit 

einen  Kntrieb  burd]  eine  mäd^tige  Belebung  ber  pi^antafie,  bie 
namentlid]  burd^  bie  glän3enbe,  3ierliebenbe  Bauart  angeregt  mürbe. 

Die  [tariere  pt|anta[ie  (JBunber  unb  Räuber  bes  ©rients)  befrud^tete 

aud^  bas  bid^terifdie  £eben,  fcbäbigte  freilid?  burd]  il^r  äbermajj 
bas  geiftige  (Aberglaube  unb  IDunberfu^t);  bod^  nüfete  biefem  um 

[o  met^r  bie  gro§e  (Erweiterung  bes  ̂ ori3ontes.  Auf  bas  religiöfe 
£eben  bagegen  mirfte  bie  arabifd]e  CoIeran3  3unäd)ft  gar  nid]t; 

bas  gefellfd]aftlid|e  beeinflußten  fei^r  ftarf  bie  beforatiue  wie  bie 

finnlid]=u>eid]e  Art  bes  ©rients  unb  feine  feineren  Sitten.  Der 
gefteigerte  .^anbelsuerfeiir  fd|Iießlid?  follte  eine  uöEige  Umu)dl3ung 
bes  roirtfd^aftlidien  £ebens  l|erbeifüt|ren. 

€s  ift  flar,  baß  burd]  aE  biefes  bie  Ausbilbung  einer  I^öB^eren 

u>eltlid)en  Kultur  geförbert  werben  mußte.  Begatiue,  ben  fird]= 
Iid]en  Einfluß  t^erabminbernbe  Alomente  fommen  t^iu3u.  JDer, 

wie  bie  I^eimfel^renben  Kreu3fat^rer,  fo  weit  l^erumgefommen  war, 

btadiie  anbere  Begriffe  r>on  IDelt  unb  ATenfd^en  nad]  .^aufe, 
war  geiftig  regfamer,  Iritifd^er  gegen  bie  alten  TXlädite,  bie  fein 

inneres  £eben  beftimmt  biatten,  Zfian  l^atte  anbererfeits  bie  ,,£)eiben" 
fennen  gelernt,  fie  waren  andi  2T(enfd]en;  man  wußte  feßt  aud) 

pon  gried^ifd^en,  nid)t  met^r  bloß  pon  römifd^en  (0|riften.  Dem 
fird]Iid]en  Sinn  waren  ferner  bie  5ai^rten  felbft  nid^t  3uträglid]. 

Diele  t^atten  fie  nur  aus  weltlidien  2T(otipen  unternommen ; 

braußen  waren  aEe  unfrommen,  aud)  böfen  Criebe  leidet  entfeffelt, 

unb  man  fül^Ite  fid]  aEes  Kird^Iid^en  lebig.  5romme  (Semüter 

wieber  fül^lten  fid]  abgeftoßen  unb  gaben  bie  Sd^ulb  3um  Ceil 
ber  Kird^e,  bie  als  Url^eberin  ber  als  perbienftlid]  I^ingefteEten 

^üge  fold^e  JDeItIid]feit  bulbete.  Die  ATißerfoIge,  bas  Sdieitevn 

ber  ganzen  Bewegung,  bie  ber  erfte  Kreu33ug  erfolgreid^  ein= 
geleitet  t^atte,  würben  ii^r  andi  angered^net,  unb  bei  ber  2Tie^r3aI^I 
ber  £jeimfet|renben  beförberte  bie  Enttäufd|ung  foI(i]e  Stimmung. 
Dai)eim  Blatte  ber  fird]Iid|e  Sinn  ot^nel^in  burd^  bie  Kämpfe 

3wifd]en  Kird^e  unb  Staat  gelitten.  Daß  es  and)  innerl^alb  ber 

(ßeiftlidien  eine  partei  gegen  ben  papft  gegeben  I^atte,  war  eben^ 
faEs  folgenreid].  Da3U  fam  bie  äußere  Einbuße  ber  Kird^e  an  Befiß 

unb  bie  ftarfe  Derwirrung,  oft  gerftörung  bes  inneren  fird)Iid]en 

£ebens.  So  fanf  bas  AnfeE^en  ber  Kird^e  wie  bes  Klerus  be== 
beutenb,  gerabe  als  ber  Sinn  ber  £aien  fid)  ftärfer  auf  bie  Dinge 
biefer  ibelt  eben  infolge  ber  Kreu33Üge  lenfte.  Bod)  war  bie 

Kird^e  ber  bjauptfaftor  bes  Alittelalters,  bie  t|öt|eren  geiftigen 
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Kultur einflüffe  i>ev  Kraber  traben  5.  S.  uaturgemä§  gerabe  (Seifte 
Ixdie  vermittelt  unb  gepjlegt,  aber  bie  Kird^e  roar  uid]t  mel|r 

ausfdilte^Itd]  ma^gebenb  für  eine  I^öt^ere  Kultur. 
(£iue  foId]e  Kultur  meltlid^en  (Eliaralters  brad|te  3unäd)ft  bas 

Hi  tt  er  tum  I^ervor.  KIs  fie  fid)  i|eraus3ubilben  begann,  unb  als 

aud]  fd]on,  rvie  mir  felgen  roerben,  in  ben  Anfängen  bes  Bürger- 
tums bie  Keime  neuer  fultureller  (5ebilbe  [probten,  hotl> 

lanb,  roie  bas  Kbenblanb  übert^aupt,  im  gau3en  3unäd^ft  Fein 

erl^ebenbes  Bilb.  X)ie  gro§e  mittelalterlid]e  gentralmad^t,  bie 
Kird]e,  I^atte  bebenflid]  gelitten:  Heru)eltlid]ung,  Der!ommenI|eit 
unb  Unbilbung  mad]ten  fid)  im  Klerus  breit,  obmol^l  I|5l^ere 

Beftrebungen  nidit  fel^Iten.  T)er  Kbel  ging  in  Krieg  unb  Haub 
unb  robem  Ceben  auf.  Von  einer  ge[eüfd)aftlid^en  Kultur  mar 
aud)  nid)t  in  ben  Anfängen  bie  Hebe.  Die  alte  Hnbänbigfeit 

Seigten  bie  ZHenfd^en  aud^  fonft.  Die  mirtfd]aftlid^en  ̂ uftänbe 

ftagnierten:  es  I^errfd]te  bei  bem  .^errenbrud  unb  aus  anberen 

Ur[ad]en  oft  Krmut  unb  Hot,  bis  fid]  ber  Bevölferung  ein  Heu= 
lanb  im  ©ften  3eigte.  Dielfad^  lebten  bie  nieberen  5d]id]ten 

bumpf  bai^in,  oft  seigten  fid]  aud]  abfd]redenbe  ̂ uftänbe.  2tuf 

biefem  fjintergrunbe  entmidelte  fid]  jene  Kultur,  bie  man  it^rer= 
feits  nun  freilid]  and]  nid)t  in  all3u  ibealem  £id)te  feigen  barf. 

Der  ritterlid]e  Stanb,  ber  fie  trug,  I|atte  fid)  im  Hal^men 

bes  Cel^nsmefens  gebilbet  burd]  Knglieberung  an  bie  Heine,  ab- 
gefd|Ioffene  5d]id]t  ber  großen  J^erren,  ber  fpdteren  Canbesi^erren, 
von  benen  nod^  bie  Hebe  fein  mirb,  aifo  an  ben  fjod^abet,  bie 
^er3Öge  unb  (ßrafen,  bei  benen  ber  (5eban!e  eines  vom  Könige 

übertragenen  Kmtes  Idngft  3urüdPgetreten  mar,  meiter  an  bie 

geiftlid^en  dürften  unb  natürlid]  aud)  an  ben  König.  (£r  fe^te 
fid]  3ufammen  aus  ben  £el]nsträgern  eines  (5rogen,  b.  l].  Heineren 

(Srunbi]erren,  baneben  fonft  lanbfäffigen  freien,  bie  teils  aus  Hot 

unb  §mang,  teils  aus  (£i]rgei3  £ei]nsleute  mürben.  Da3u  Famen 
aber  immer  3aI]Ireid]ere  Unfreie,  bie  fid]  als  Heifige,  aud]  als 

Cräger  von  DermaltungsfunFtionen  an  einem  Bifd]ofs=  ober  5ürften= 

I]ofe  emporgefd]mungen  J]atten  unb  fd]lieglid]  mit  einem  Dienft^ 
gut,  als  (5runblage  für  (£^ifteu3  unb  £eiftungen,  belet]nt  maren,  bie 
immer  größere  Klaffe  ber  Friegerif d]en  ZHinifterialen  aifo,  bie  aud] 
als  (Befolge  ben  (ßlan3  il]res  meltlid]en  ober  geiftlid]en  .^erren 

F]oben,  im  übrigen  aber  mie  Fleine  (5runbl]erren  auf  jebe  U)eife 
iI]renBefife  3u  mel]ren  trad]teten  unb  fid]  ben  freien  Hittern  näl]erten. 

So  entftanb  ein  ritterlid]er  Dienftabel,  ber  in  ben  Friegerifd]en  unb 

politifd]  bemegten  feiten  immer  mei]r  an  Bebeutung  gemann. 
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immer  roieber  aud)  5reie  unb  Kbitge  art3og,  fid]  bet  ber  (5Ietd)= 

md^igfeit  ber  Knfd]auungen  unb  3ntereffen  in  altem  genof[en= 

fd]aftlid]en  Drang  immer  mei^r  3ufammen=  unb  ab[d)Io§  unb 
fd] lieblich  bei  ber  burd]gefe^ten  (£rHid]feit  ber  £el|en  aus  einem 
Serufsftanb  bis  3U  dnem  gemiffen  (5rabe  3U  einem  (Seburtsabel 

mürbe.  5reilid)  blieben  baneben  bie  fo3iaIen  Kbftufungen  beftei^en, 
unb  wenn  fid)  aud]  ein  ritterlid]er  2T(inifteriaIe  burd]  feine 

Hittermürbe  über  jeben  freien  Ztiditritter,  ber  nod^  fo  l)od|  ftanb, 
erlauben  glaubte,  fo  fonnte  er  fid]  bod)  niemals  bem  Hitter  t>on 

eblem  ̂ erfommen  gleid]  bünfen,  mar  felbft  aud]  nid|t  etma  frei. 

Die  (5Ieid]md§igfeit  ber  im  5i^cmfenreicb  begrünbeten  ger= 

manifd)=romanifd]en  fo5iaIen  ©rganifation ,   bie  auf  bem  £el^ns= 
mefen  berut^te,  bie  überall  gleid^e  Holle  bes  Heiterbienftes  mad]ten 
bas  Hittertum  5U  einer  überi^aupt  abenbldnbifd^en  3^ftitution. 

3tire  (Srunblage  blieb  immer  bas  Kriegerifd^e ,   aber  ber  alt= 
germanifd^en  Kriegsfr  eube  maren  gemiff  ermaßen  romanifd^e 
<gügel  angelegt;  alles  mar  geregelt  unb  in  formen  gebrad|t. 

Kuf  eine  Hdnbigung  bes  Hurfriegerifdien  mirfte  ebenfo  bie  Kird]e 

I^in,  gleidifalls  burd)  beftimmte  formen.  Don  ben  ritterlichen 

5d]ichten,  mie  fie  aud)  fonft  bei  ben  Dölfern  fid)  finben,  unter= 
fd|ieb  fid]  biefe  abenbldnbifd)e  burd)  fird)Iid)  unb  gefetlfd^aftlid) 

bebingte  3nternationaIitdt  (3.  8^  f.).  gunddift  iiatten  aber  bie 
5ran3ofen  bie  eigentlid]en  formen  bes  ritterlid)en  Cebens  feit  bem 

U-  ̂ ^iiviinn'Öevt  in  einer  2T(ifd)ung  normannifdier  unb  pro= 
r>en3alifd)er  (3um  Ceil  maurifcher)  Elemente  ausgebilbet.  Homanifd) 

mar  au(^  bie  gefud)te  fifflufmitdt,  bie  Derad]tung  ber  bduerlid)en 
Krbeit,  mdhrenb  in  bem  erftrebten  fjerrenleben,  bem  £eben  uon 
ben  £ieferungen  ber  Untertanen  fid]  aud]  ein  germanifd]er  ̂ ug 

finben  mag.  Den  Ubfd]Iu§  ber  gan3en  Stanbesbilbung  gaben 

bie  Kreu33Üge,  einmal  burd]  bie  bamalige  innigere  Berührung 

ber  Hitter  uerfchiobener  £dnber,  bie  bamit  i[exhe\qe\n\:(cie  Be= 
fanntfd)aft  mit  ben  gefellfchaftlichen  formen  bes  führenben  unb 

t)on  ben  beutfchon  ,,CöIpeIn"  bemunberten  fran3Öfifchen  Hitter^ 
tums,  ferner  aber  burd)  ben  (5Ian3  unb  bie  Bebeutung  ber 

5ahrten  felbft,  bie  ihren  Crdgern,  ben  Hittern,  einen  au§erorbent= 
liehen  Himbus  uerliehon,  enblid)  burd)  bie  religiöfe  JDeiho,  bie 
bas  Hittertum  auf  ihnen  empfing  unb  bie  erft  jene  Betonung 

fird)Iid)er  5ormen  unb  religiöfer  ,§iele  uollenbete  unb  bas  3^^^I 

bes  Hitters  als  d]riftlid)en  Hitters  befeftigte.  ©h^^  ̂ wex\e{  ftammt 
aus  ber  3undchft  religiöfen  Schmdrmerei  ber  Kreu33Üge  ber 
burch  bie  Homantif  bes  ©rients  nod)  beförberte  fchmdrmerifche 
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<gug  bes  Hittertums  überl^aupt,  ber  in  bem  I^ingebenben,  fenti= 

mentalen  ZTünnebienft  nor  allem  sutage  trat.  3^  STcanen^ 

liebe  unb  Heligiofität  nereinigenben  2T(arienbienft  gipfelte  biefe 

Strömung. 

Vev  fjauptd^arafter  ber  ritterlid]en  Stanbesfultur,  bie  Der= 
binbung  bes  friegerifdien  (Srunbelements  mit  gefellfd]aftlid^  = 

äftl^etifd]en  J^bealexXf  ift  alfo  romanifd],  insbefonbere  fran= 
3Öfifd].  Unb  romanifd]  mutet  aud]  bas  gefamte  ritterlid^e  £eben 

in  feinen  formen  an.  U?ie  ̂ ranfreid),  bas  fd^on  auf  geiftlid]= 

geiftigem  (Bebiet  im  Ubenblanb  uoranftanb,  aud]  ein  gefellfd]aft= 

lidies  Übergeu)id]t  erlangte,  auf  roeld]e  U)ei[e  unb  auf  meld^en 

Wegen  feine  ©nflüffe  in  X)eutfd]lanb  immer  ftdrfer  einbrangen, 

ift  in  meiner  <5e\dixd\te  ber  beutfd|eh  Kultur  (5.  237  ff.)  näiiex  bar= 

gelegt:  jebenfalls  roar  alles  5ran3Öfifd]e  in  Deutfd|lanb  2T(obe  ge= 

morben.  Uid|t  nur  bag  uiele  bas  5ran3Öfifd|e  roenigftens  uerftanben, 

aud]  bie  beutfd]e  5prad]e  füllte  fid)  mit  frau3Öfifd|en  Sx^em^ö^ 
roörtern,  (5ru^=  unb  Derfel^^formeln,  bie  3um  größten  Ceil  freilid] 
roieber  baraus  uerfdimanben.  Diele  5i^^^bu)örter  tarnen  mit  ben 

5ad\en  felbft,  fo  mit  Kleibungsftüden  unb  Stoffen,  IDaffen  unb 
Uüftungsteilen,  Speifen  unb  (Betränfen,  ̂ n^immenten,  Ciebformen 

unb  Cän3en,  ebenfo  mit  übernommenen  Sitten,  3.  B.  fold^en  ber 

3agb  unb  uor  allem  mit  bem  gan3en  fran3Öfifd|en  Curniermefen, 

mit  gefellfd]aftlid]en  Spielen  ufro.  Vie  Crad|t  t^atte  fid)  übrigens 

fd]on  im  \)[.  fran3Öfifd]en  genäl^ert;  je^t  trug 

man  alles  nad]  „fran3Öfifdiem  Sdinitt'".  5ran3Öfifd)  maren  bie 
bem  Deutfd^en  fo  ungemol^nten  Hegeln  bes  nunmel^r  I^öd^ft 

u)id|tigen  äußeren  Benel^mens,  bie  2tnft anbs=^  unb  Cifd^regeln; 

ber  (Bl^rbegriff  erl^ielt  ebenfalls  etroas  5t^cm3Öfifd]es  unb  ebenfo  bas 
nunmel^r  fet^r  verfeinerte  Sd]önt^eitsgefül^l;  ber  äftl^etifd]e  (El^arafter 

bes  £ebens  mar  fran3Öfifd].  Vev  2T(innefang  entlei^nte  feine  formen 

immer  met|r  ben  proven3alen,  unb  aud]  bie  epifd^e  gelbem 

bid^tung  nai^m  bie  norbfran3Öftfd]e  3.  C.  3um  Dorbilb.  Start 

fran3Öfifd]  gefärbt  ift  enblid]  ber  ̂ rauenbienft ,   ber  fi(^  3unäd]ft 
aber  in  I)eutfd]lanb  mot^l  unabl^ängig  entrvidelt  t^at.  Überf^aupt 

maren  bie  X)eutfd]en  nid]t  nur  Had]al^mer  (f.  S.  86),  was  3.  H.  bie 

Hittermeil^e  3eigt.  (Eigenartige  ̂ üge  l^at  man  neuerbings  au(i] 

aus  bem  Übergeu>id]t  ber  2T(inifteriaten  im  beutfd^en  Hittertum 

t|ergeleitet;  bas  fran3Öfifd|e  bilbeten  vor  allem  freie  Dafallen. 

Die  neue  Holle  ber.  5i^ciu  ift  ein  tulturgef(i|id]tlid] 

tvid]tiges  2Tfoment.  3^  geiftigen  Dingen  I^atte  fid|  fd]on  ber 

(Bermane  ber  fonft  eine  bemütige  UrbeitsroHe  fpielenben 
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gebeugt.  Später  u?ar  bann  auf  bem  (Bebiet  geiftiger,  freili(^ 
immer  nod)  elementarer  Bilbung  bie  uornet^me  5i^ctu  bie  befte 

Sunbesgenoffin  bes  (Beiftlid^en  geroefen.  geruann  fie,  über 

ben  geiftlid^en  (Einfluß  t^inmeg,  eine  gan5  neue  u>eltlid|^ge[ellfd)aft= 
lid^e  2T(ad]t  über  ben  VTiann^  ber  fid)  feinerfeits,  wenn  er  ein 

mobifd^er  Hitter  fein  mollte,  gleid]5eitig  bem  5i^cmenbienft  u>ie 

bem  ungerool^nten  ^roang  feinerer  gefeüfd^aftlidier  Bilbung 
unterwerfen  mugte.  Der  eigenen  S^an  gegenüber  blieb  freilid] 

aud]  in  ben  ritterlid^en  5diid\ten  bas  früt^ere,  nid]t  feiten  brutale 

Hegiment  beftel|en;  bas  junge  2T(äbd]en  ferner  blieb  in  i^er= 
gebrad]ter  I^äuslid^er  §ud)t  unb  flöfterlid^er  £el)re;  bie  ̂ eirat 

war  in  ber  Hegel  ein  nüd^ternes  (Befd^äft  wie  frül^er.  2tnberer= 
feits  ftecft  in  bem  5um  Ceil  fd^on  auf  ben  Kreu35Ügen  t>on  ben 
Homanen  überfommenen  Kultus  ber  fremben  r>erl|eirateten  5i^ciu 

bei  ben  Deutfd|en  lange  ein  fel^r  unibeales,  rein  finnlid^es  £Ie= 
ment:  bie  berbe  (Benu§freube  unb  Ungebunbenl^eit  ber  Xfiännev 

\aii  in  fold^en,  oft  burd]  (Beiftlid]e  bereits  uerborbenen  grauen 

willfommene  (ßegenftänbe  ber  £uft  wie  in  ben  niebrigen  Iänb= 
lidien  5d]önen,  bie  ben  Hittern  nid)t  feiten  5U  Dienft  fein  mod^ten. 

(£rft  allmäl|lid]  bequemte  man  fid]  bem  romanifd]  verfeinerten 
unb  gefünftelten  ibealen  2T(innebienft ,   ber  ja  in  ber  Cat  burd| 
ben  ̂ n\ammeniiang  mit  bem  2T(arien!uItus  eine  fd]wärmerifd]e 

5ärbung  empfangen  I^atte,  an,  burdiaus  freilid]  in  fonventioneller 
Kneife.  Unb  wenn  man  aud)  nid)t  bas  ver3widte,  man  möd^te 

fagen  fd]oIaftifd^  unb  3ugleid]  efftatifd)=asfetifd]  ausgebilbete  Ulinne^ 
fvftem  ber  proven3aIifd)en  Croubabours  aboptierte,  fo  nal^m  ber 

itlinnebienft  bod)  über  ben  üblichen  fonventionelI=pB|antaftifd]en 
Upparat  I^inaus  aud]  in  Deutf d|Ianb  bei  einzelnen  ZHobel^elben  wie 

UIrid>  von  £id]tenftein  eftrem  fd)wärmerifd]e  formen  an.  (Einen 

fd)mad]tenb  fentimentalen,  natürlid]  aud]  verfd]wiegenen,  I]eimlid|en 
(£I]arafter  aber  trug  ber  5i^ciuenbienft,  wobei  bie  5i^au  immer  als 

§urücfl]altenbe,  Derfagenbe  erfd]eint,  fpäter  immer  allgemeiner, 

eben  weil  es  fiel]  meift  um  verl]eiratete  grauen  —   gau3  ift  2T(äbd]en= 
minne  nid]t  ausgef(^Ioffen  —   I]anbelte  unb  ber  (£I]ebrud]  nid]t 
entfernt  bie  Hegel  war.  H1and]e  Did]ter  wie  IDoIfram  ober 
ein  Heinmar  von  ̂ weter  l]aben  aud]  gerabe  bie  el]elid]e  Gebe 

innig  gepriefen.  Uber  au(^  je^t  I]anbelte  es  fid]  immerl]in  3um 

großen  Ceil  um  wirflid]e  £iebesabenteuer.  '^nbes  ift  vor  aßem 
bies  wid]tig,  bag  bas  ritterliche  £eben  überhaupt  unter  bem 
§eid]en  ber  5i^ciaen  ftel]t. 

Die  notwenbige  5oIge  ift  bas  Uuffommen  einer  gans  neuen 
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gefellfd]af tlid^en  Kultur.  Znännergefelligfeit,  wie  fte  bie 
bisl^erigen  Dcutfd^en  fannten,  in  ben  5i^^uben  ber  (Belage  unb 

ber  aufget^enb,  fonnte  nur  berbe  formen  traben  —   Kus= 
nat^meer[d]einungen,  u?ie  ber  farolingtfd^e  Silbungsfrets  unb  3um 
Ceil  ber  ber  0ttonen  bleiben  au^er  Betrad)t.  Dielleid^t  I^aben 

3uerft  jene  geiftlid]  gebilbeten  nornel^men  5i^ctuen  neben  ben  (5ei\U 
lid^en  felbft  in  ber  ottonifd^en  geit  eine  2lrt  feinerer  (Se[eIIigfeit 

beruorgebrad]t.  Dann  aber  famen  jene  romanifd]en  (Binflüffe,  unb 
mel^r  ober  u^eniger  gefd^idt  uerftanb  bie  5rau  bie  ii^r  baburd) 

gegebene  gefellige  ̂ errfdiaft  au53uüben.  '^lite  größere  Bilbung 
mod)te  ii)r  bas  mobifd^e  (Bebaren,  ben  (Bebraueb  ber  gerabe 
non  it|r  befonbers  nerlangten  feinen  fonnentionellen  formen  and] 

leichter  machen  als  bem  2T(anne.  IDicbtig  ift  nun  aber  meiter, 

bag  biefer  neuen  (Befelligfeit  ein  belebenbes  geiftiges  Element 

nid|t  fehlte,  bas  mar  bie  faft  obligatorijd^e  pflege  ber  Dichtung. 

Kueb  bei  i^r  breite  es  fi(^  freilich  in  ber  Hegel  um  bie  2Hinne, 

unb  auch  fie  mar  ein  (Bemäd^s  ber  HTobe.  Kber  fie  fam  gleid^=* 
mobl  auf  eine  fjobo,  mie  fie  nod]  lange  nacbb^i^  ̂ id]t  mieber 
erreicht  mürbe.  Die  bisher  allein  als  Hilbung  geltenbe  geiftliche 

Silbung  nerlor  in  biefer  Epoche  bebeutenb  an  (Beltung.  Der  ge- 
fellfchaftlid^  perfefte  Hitter  mugte  in  ben  formen  bes  Curniers, 

ber  3agb  ufm.  mohl^eübt  fein,  in  feinem  Benehmen  bie  höfifchen 
formen  noll  beh^rrfd^en,  gemanbt  unb  fein  mit  Damen  fom 
oerfieren,  auch  mohl  ein  Cieblein  bid^ten  ober  bod]  uortragen 
fönnen  unb  bergleichen :   aber  lefen  unb  fchreiben  brandete  er  nicht 

3U  fönnen,  wenn  es  aud]  mehr  Hitter  fertig  brachten,  als  man 
glaubt.  HTand]er  freilich  überließ  etma  bie  Hieberfd^rift  eines  Ciebes 

feinem  „Schreiber";  bie  Dame,  bie  es  erhielt,  mar  bes  Cefens 
aber  funbig.  VOav  ferner  bie  bisherige  Bilbung  non  ber  Kirche 

ausgegangen,  fo  maren  natürlid)  bie  Hcittelpunfte  ber  neuen 

gefellfd]aftlid]en  Bilbung  meltlidier  Krt.  Der  f}of  ber  5ürften 

unb  großen  Herren  —   non  ber  bebeutenben  (Entmidlung  unb 
IDirffamfeit  ber  Canbesherrfchaft  im  \3.  merben 

mir  nod\  (5.  \20)  hören  —   trat  mieber  in  feine  fulturellen  Hed^te, 
mie  fid]  ja  an  biefe  (Broten  bas  gan3e  Hittertum  ctud]  fo3ial  aw 

glieberte.  „fjöfifch''  k^i%^  baher  bie  gan3e  Kultur,  bie  hönefcheit 
(courtoisie)  ift  ber  3^begriff  ber  an  ben  redeten  Hitter  geftellten 
gefellfd^aftlid^en  Knforberungen.  Kn  ben  £jof  mirb  ber  junge 

Hitter  gefanbt,  um  bie  befte  (£r3iehung  3U  erhalten.  Km  fjofe 
entfaltet  fid|  ber  eigentlid]e  (Blan3  ritterlid^en  Cebens  mit  feinen 
Curnieren  unb  5eften. 

Steinljaufen,  Kult«rgcfd?id)tc  ber  Deutfefcen  im  tUittelalter.  7 
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3n  ber  ̂ auptfad^e  ift  t>ie  neue  BUbung  rein  äu§erlid],  aber 
fie  I|at  bod)  aud^  3ur  inneren  Kultivierung  ber  füi^renben 
voehlxdien  5d]id]t  Deutfd^Ianbs  einigermaßen  beigetragen.  So 

mürbe  bod]  eine  gemiffe  IDanblung  bes  rollen  unb  unbänbigen 

5)eutfd]en  vor  allem  burd]  bie  ftreng  geforberte  mäze  (Selbft^ 
bel)errfd]ung,  maßvolle  fjaltung)  l^erbeigefül^rt,  bie  fid]  ben  fd]on 

frül^er  von  ber  Kird^e  verlangten  (ßeboten  äußerer  Sittigung  nun= 

mel^r  anreil^te,  unb  bie  man  nur  infolge  ftänbiger  red^ter  „5ud|t"  er= 
langen  fonnte.  Die  alte  £eibenfd]aftlid)feit  follte  nun  falter  (Stätte 

unb  Hul^e  meinen,  bas  Ungefd]lad]te  fid|  in  3ierlid)e  formen  3U)ingen 

laßen,  Crunffud]t  unb  Derbl^eit  maren  verpönt:  fur3  bie  romanifeße 
5einl|eit  übte  il^re  er3iel^enbe  (Sematt.  5ür  bie  2Tlel|r3al)l  blieb 

es  freilid]  eine  ̂ ivangsl^errfd]aft,  bie  man  fpäter  rafd]  tvieber 

abtvarf.  2tud]  bie  geforberten  fd]on  mel^r  innerlid^en  (Sigenfeßaften, 

bie  Znitbe  (5reigebigfeit),  bie  Creue  u.  a.,  taufen  in  ber  £jaupt== 
fad|e  auf  (Erfüllung  fonventioneller,  äußerer  Pflichten  I^inaus; 

ebenbarum  l^anbelt  es  fidi  bei  bem  (El^rbegriß  unb  ber  5t*ömmigfeit 
bes  Hitlers.  Die  5d|idlid)feit  (bie  fuoge,  bie  site)  ift  bas  rvefent^ 

tid]e;  fie  ift  aud|  ber  Kern  ber  gan3en  „tugent“. 
fd]lägt  bie  in  ben  Did]tungen  unb  ben  3al^treid]en  £el^r[d|riften 

geprebigte  ritterlidie  (Etl^if  aud]  tiefere  Saiten  an.  Die  Creue 

mirb  ebler  gefaßt,  bie  mutige  XDal|rI^eitstiebe  gepriefen,  ein 
l^umaner  Sinn  ift  nid|t  feiten,  ber  burd^  alle  JDibrigfeiten  fid] 

i|inburd|fämpfenbe  IDitte  3um  (Suten,  bie  Stärfe  bes  tüd|tigen 

(tl^araf ters ,   alfo  bie  staete,  erfd^eint  wenigstens  in  IDotframs 

parcivat,  freiließ  einer  für  bie  allgemeine  Kuffaffung  nießt  be3eicß= 
nenben  Did^tung,  als  3^^^^^!-  feßmärmerifd^er  ^bealismns 
ift  fid^erlid)  bem  für  (Sott  ober  für  eine  ̂ errin  fämpfenben,  auf 
ftol3e  Kampfeseßre  bringenben  Hittertum  nid^t  ab3uftreiten.  IPie 

3um  Ceit  in  ber  Kreu33ugsbeu>egung  mirb  ferner  aud^  fonft  bie 

äußere  5i^ömmigfeit  oft  3U  einer  tieferen  Heligiofität. 

Kber  äußerlicße  Konvention  bleibt  troß  attebem  ein  £;aupt= 

d^arafteriftifum 'ber  ritterlid^en  Kultur,  aud)  ber  VTiinne  unb  ber 
rittertießen  Did]tung,  fetbft  bes  XDaffenberufs.  (Ein  Kriegs^  unb 
Kampflieb  ßat  bie  §eit  nid^t  ßervorgebrad^t.  Hlancßer  faß  nießt 

im  ernften  Kampf,  fonbern  im  mobifd]en  IDaßenfpiel,  bem 
freilid]  burd]aus  nid]t  ungefäßrli(i]en  furnier,  bie  £;auptfad|e, 
Kußertieß  ift  überßaupt  bie  gan3e  Cebensauffaffung  bes  Hitlers. 

Sein  3^^ciß  ̂ i^  saelde,  geßt  auf  ein  äußeres  ®lüd,  auf  reid]en 

Hefiß  unb  ein  £eben  voll  (Senuß,  prunf  unb  (Slan3,  auf  XDelt== 
freube. 
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3nbc5  t|at  bie[e  Strömung  nun  bod)  3tr>iItfatorifd)  rote  fulturell 

rotd]tige  Seiten,  ̂ unädift  rourbe  burd]  fte  jene  fd]on  (S.  ff.)  be= 
obad]tete  Derfeinerung  ber  Cebensl^altung  au§erorbentIi(^  ge= 

förbert.  Die  (SIan3=  unb  prunüiebe  äußert  fid]  freitid)  in  ber  5orm 
eines  übertriebenen,  3uroeiIen  nod]  rotten  Cujus,  ber  oftmitted)nifd]er 
unb  UnooUfomment^eit  oerbunben  roar.  Cefetere  3eigte 

fid]  3.  S.  in  ber  IDoi^nroeife.  3^  (Segenfa^  3U  oerbreiteten  romam 
tifd^en  Dorftellungen  toaren  bie  Burgen  oft  red]t  umool^nlid^, 
bunfel  roegen  ber  Fleinen,  tiefen  5enfter,  Falt,  ba  man  biefe  nur 

fd]Ied]t  3U  fd]Iie§en  oerftanb  unb  bie  ftar?  raud]enben  Kamine 

nur  fd|Ied]t  I^ei3ten,  unbequem  roegen  ber  oft  engen  unb  be= 
fdiränften  eigentlid]en  XDoiinräume.  ^ier3u  roie  3U  bem  meift 
nid)t  geringen  Sd]mufe  bilbete  ber  tüoi^nungsprun!,  roie  iF|n  bie 
bamaligen  Did)tungen  in  roeit  übertriebener ,   i^ödiftens  für  bie 

Heid^ften  (5eltung  I^abenber  IDeife  fd]ilbern,  einen  grellen  Kontraft. 

Der  prunf  äußert  fid]  bei  ben  5^ftgemäd|ern  ber  (ßro^en  in  ber 
reid]en  Derroenbung  oon  foftbaren  lüanbbet^dngen,  Deden,  Kiffen 
unb  polftern,  in  ber  Bemalung  ber  IDdnbe  unb  bes  £ioly 

mobiliars,  bas  andi  fd]5n  gefd]nifet  fein  mod]te,  roeiter  in  bem  Belag 
bes  5u§bobens  mit  feltenen  Steinarten  ober  Confliefen,  in  präd^tigen 

Kaminen,  KronIeud]tern,  in  einzelnen  (Beraten  aus  eblem  ZHetall, 

befonbers  in  präd]tigen  Crin!gefä§en  unb  Cifd^geräten  unb  ent= 
fpredienb  in  feinen  Cifd|tüd]ern.  SoId]en  3unel]menben  Cujus 

3eigte  nun  aud]  bie  fd|on  oon  ben  Klöftern  gei^obene  Kod]funft 

in  ber  Zubereitung  ber  Speifen  roie  in  ber  ̂ erftellung  oon 

Sd]augerid]ten,  aud]  in  ber  Übernal]me  fran3Öfifd]er  (Berichte :   alles 
bas  gilt  aber  meift  nur  für  feftlid]e  (Belegenheiten.  2luf  Quantität 

unb  5üHe  ber  (Berid]te  unb  ftarfe  Derroenbung  oon  (Sevoixv^en 

legte  man  im  übrigen  häufig,  roie  früher,  ben  iqauptroert. 
Diefe  Unentroideltheit  bes  Cujus  3eigt  oor  allem  aud]  bie 

Kleibung.  Ked]t  foftbare  Stoffe,  befonbers  Seibe,  3ur  Sd]au  3U 
tragen,  ift  allgemeines  Beftreben :   bem  entfprid]t  bie  übertriebene 

Anbringung  oon  (Bolbborten,  golbenen  Schellen  fomie  oon  roert= 
oollen,  oft  golbgefa^ten  Steinen  als  Befa^  foroie  bie  Derbrämung 
ber  Kleiber  mit  teurem  pel3roerf,  mit  bem  man  nun  aud]  ben  JHantel 

innen  fütterte.  Be3eichnenb  ftnb  ferner  bie  Dorliebe  für  auffaEenbe 

darben  unb  bie  DielfarbigFeit  ber  Kleiber.  3^  eitlen,  gefaE= 
füd]tigen  (Ziiavattev  näherte  fich  bie  männliche  Crad]t  3um  Ceil  fd]on 
ber  roeiblichen,  aud]  in  ber  2TEobe,  lange  Coden  3U  tragen.  2T(and]e 
ZHänner  machten  fogar  bie  jefet  bei  ben  aufgefommene 

Sitte,  bas  £(aar  mit  Seiben=  unb  (Bolbbänbern  3U  burchfled]ten, 
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mit.  Vie  i^rerfeits  gaben  ben  ZHännern  an  pui5fud|t 

nidits  nad],  begannen  fxd]  and]  immer  allgemeiner  5u  f^minfen. 

(£ine  gro^e  fjauptfad^e  roar  ber  Kopfpu(3. 
Crofe  ber  geringen  Durd]bilbung  biefer  Prunffud^t,  bie  für 

bte  roeniger  Hetd^en  übrigens  fel^r  ein3ufd]ränfen  ift,  ftedt  bod) 

in  ber  Krt,  roie  man  feine  äußere  <£rfd]einung  3ur  (5eltung  3U 

bringen  fu(^te,  3um  Ceil  fd^on  ein  feineres  Sd^önt^eitsgefüi^I. 
(Eine  eigentlid^e  Überlabung  mit  5d|mud  beginnt  man  I^ie  unb 
ba  fd^on  3U  uermeiben.  Vot  allem  ift  aber  jebe  plumpi^eit  ber 

(Seftait  uerl^a^t.  5^iner  JDud^s  foH  aud]  3ur  (Eeltung  fommen. 
Datier  bie  fd|on  feit  längerer  §eit  eingetretene  Derengung  ber 

Caille  ber  5i^ciuen,  aber  aud^  ber  ZHänner.  Veven  llod ,   ber 
3unäd]ft  nur  oben  eng  mar  unb  in  feiner  großen  Sänge  unb 

unteren  lüeite  mieber  etroas  IDeiblidies  t|atte,  mirb  allmäi|lid] 

für3er,  bie  nun  t^ernortretenben  £}ofen  merben  enger,  bie  5d]ul^e 
ebenfalls  enger  unb  fpifeer.  Kraft  unb  Stärfe  burften  bei  bem 

i?itter  nid)t  uermißt  merben :   aber  alles  Ungefüge  feilte,  mieber  nad] 

romanifd]em  2Tiufter,  im  Üugern  bes  2Uannes  fd]minben.  Por 

allem  foUte  aber  bie  ein  feines,  fd^Ianfes,  3artes  (ßefd^öpf 

fein,  unb  ber  für  fie  geltenbe  romanifd^e  5d]önl)eitsma§ftab  rnirb 
non  ben  Pid^tern  fd^Iie^Iid)  aud)  an  ben  VTiann  angelegt.  €ine 

(ßrunbbebingung  foId]en  Sd^önl^eitsftrebens  mar  natürlid]  eine  ge= 
fteigerte,  feinesmegs  freilid]  aus  2T(otmen  I^emorgel^enbe 

Körperpflege.  Unfauberteit  ber  U)oI^nung  mar  gebulbet,  Unfauber== 
feit  bes  Körpers  uerpönt.  bjäufiges  Baben  mar  ja  altl^er^ 
gebrad]t:  fefet  mad?te  man  baraus  eine  feinere  Coilettenaftion 

unb  nal^m  U)oI|Igerüd^e  I^in3U,  bie  man  jefet  überl|aupt  liebte, 
häufiger  med^felte  man  fobann  bie  Kleiber,  gemi§  aus  ftärferer 
Kbneigung  gegen  unfd^önen  (6erud).  VTian  pflegte  nun  aber  aud) 

forgfam  bas  fjaar,  bie  Säl^ne,  bie  Bägel  mie  bie  J^änbe.  Vas 
fd]on  lange  üblid^e  £)anbfd)ul|tragen  mar  3ur  Bemal^rung  ber 

Sauberfeit  burd^aus  notmenbig.  So  bebeutet  benn  bie  arifto^ 
fratifd^e  Perfeinerung  ber  ritterlid^en  (5efeIIfd]aft  3ugleid]  eine 

größere  Üftl^etifierung  bes  Sehens.  Parauf  gel^t  ja  aud]  jenes 

neue  gefellfd]aftlid]e  ber  mäze,  ber  unleibenfd]aftlid]en 
Sd]idlid)feit,  aus,  barauf  bie  5üUe  jener  Knftanbsregeln,  barauf 
bie  erftrebte  bes  Perfel^rs.  Sollte  man  fid?  aifo  in  feinem 

äußeren  fd]ön  3eigen,  por  allem  bie  fjerrin  ber  (5efellfd)aft,  bie 
5rau,  follten  bie  glän3enbe  Hüftung,  bie  prunfpoUe  Kusftattung 

ber  iPol^nung,  menigftens  ber  5^fttäume,  aud)  einem  Sd]önl^eits== 
bebürfnis  genügen,  fo  I|ob  fid)  aud|  bie  Sprad^e  3U  größerer 
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5d\6nlieit,  t>or  aüem  feitbem  bte  Did^tung  burd)  bte  romanifdie 
2Tfobe  3U  einem  roid?tigen  (Element  bes  ritterlid^en  Cebens  mürbe 
unb  nxd\t  nur  ein  ̂nteve\\e  an  feinen  bid|terifd]en  £r5eugnif[en 

in  biefer  (ßefellfd^aft  auffam ,   fonbern  aus  il^r  l^eraus  aud) 

3aB|Ireid^e  'Did^ter  erftanben,  unter  il^nen  foldie  t?on  I^ol^er  unb 
I|Sd]fter  Bebeutung,  bie  über  bie  mobifd^en  ZTad^a^mer  ber 

5ran3ofen  meit  l^inausragten. 
5o  geroinnt  benn  bie  ritterlid^e  Kultur  5um  Ceil  [d]on  einen 

fünftlerifd^en  (Ei^arafter.  Kud) bie bilbenben Künfte nei^men je^t, 

freilid)  nid]t  allein  im  eigentlid]  ritterlid^en,  mei^r  bie  Kleinfunft  t>er* 

menbenben  ZHilieu,  fonbern  überB|aupt  in  ben  großen  fird]lid]=u?elt= 
lieben  Kreifen  unter  bem  (Einfluffe  ber  Homanen  einen  außerorbent= 
lidien  Kuffd^mung.  Seit  längerer  Seit  mar  in  ber  fjerrenfultur  eine 

rteigung  3u  größerem  (5Ian3  verbreitet,  unb  bas  mad^te  fid^  gerabe 
fünftlerif(^  geltenb.  J^ene  eifrige  Bautätigf eit ,   bie  bie  falifcben 
^errfd^er  im  IDetteifer  mit  ben  Bifd^öfen  bie  großen  romanifd^en 

Katbebralen  in  ben  rbeinifeben  Stabten  fd^affen  ließ,  entfprad] 
ber  politifcben  2Tiad)tfte[Iung  bes  Heid]es  unb  feinem  größeren 
Heiebtum.  2Ttan  erfeßte  bie  einfad^eren  kanten  früherer  §eit  burd| 
prächtigere.  3Die  mir  überhaupt  in  ben  romanifd^en  kanten 

ben  ariftof  ratif d)en  §ext^ex\t  ̂ \d\  fpiegeln  faben  (f.  5.  66),  fo 
entfaltet  ficb  biefer  (Ebarafter  in  ber  BIüte3eit  bes  Stils  nod)  mehr 

unb  fommt  3U  glän3enberem,  leid^terem,  feinerem  Kusbrud.  2lud) 

meltlid^e  Bauten  ber  vornehmen  Sd\xdit,  pfal5en,  Burgen  unb 

patri3ierbäufer,  merben  nun  3U  T)enfmälern  biefes  vornehm^ 
gefcbmadvollen  Stils.  Dor  allem  ift  es  bie  £[obcnftaufen3eit,  in  ber 

fi(^  biefer  (5Ian3  recht  entmidelt.  Kueb  jeßt  mürbe  eifrig  gebaut, 
freilich  entftanb  meniger  von  (5runb  aus  Beues  als  eine  5üUe  von 

Sutaten  unb  Umgeftaltungen.  3^  (£nbe  bes  \2,  bis  3ur 
VTixtte  bes  3<^b^bii^^^^ts  mirb  nun  jene  Beigung  3um  (5Ian3 

immer  mehr  pi  einer  ftarf  beforativen  Strömung:  auf  präd]tige 

Kußenbouten  mirb  IDert  gelegt,  auf  ptlxd\en  Sebmud,  auf  bas 

Detail.  Be3eid)nenb  finb  etwa  bie  Blenbarfaben  ber  fpätromani= 

fd^en  “Santen  biefer  Übergangs3eit  3ur  (ßotif.  Die  Bauten  ber 
(Eiftercienfer  maren  eine  bemußte  Heaftion  gegen  biefe  Strömung. 

Die  eigentliche  (5otif,  in  5i^anfreid|  aus  3um  Ceil  bereits  vor= 
banbenen  (Elementen  unter  ̂ übi^ung  Borbfranfreiebs  ausgebilbet, 

meift  aud)  als  fjaupt3ug  bie  Deforation  auf,  fo  febr  bie  ted]nifcb= 
fonftruftive  Seite,  nämlid)  bie  £öfung  bes  (Eemölbeproblems,  bas 
Kreu3rippengemölbe,  bie  Bebeutung  bes  neuen  Stils  ausmaebt. 

Croßbem  bie  beutfd^e  Baufunft  lange  fd|on  5üblung  mit  ber 
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aufftrebenben  fransöftfcben  Kunft  öffnete  fie  fid]  btefern 
Stil  feinesroegs  rafcb,  roas  ja  bei  ber  ̂ öt^e  ber  in  i)eutfd]Ianb 
erreid]ten  fintoidlung  auch  nerftdnblid]  ift.  €rft  um  \250  iiat 

er  fid],  langfam  unb  auf  t>erfd|iebene  IDeife  einbringenb,  oöllig 
in  Deutfd]Ianb  eingebürgert,  eben  im  ̂ ufammeni^ang  mit  ber 
internationalen  fulturellen  Port^errfd]aft  5ranfreid]s.  2tud]  in 

Deutfd]lanb  entmicfelte  fid)  nun  eine  feine  unb  reid^e  5ormen= 

gebung,  wenn  aud|  bas  Bürgertum  mit  ber  (Entfaltung  bes 
fran5Öfifd]en  Cufus  nid^t  metteifern  fonnte  unb  bie  Bauten  balb 

nad|  ber  einfad]en  Seite  I|in  beeinflußte.  2tber  roeldie  fünfte 

lerifcbe  -^öl^e,  u>eld]e  (Entmidlung  bes  Sd]önt^eitsgefül]Is  seigen 
nun  bod]  bie  ̂ auptbauten  ber  (Sotif  im  \3.  3<ii?i^l]iinbert !   (Ein 

pl^antaftifd]es  Streben  in  bie  J^öt^e,  eine  liebeuolle  ̂ usgeftaltung 

bes  ein3elnen  finb  d^arafteriftifcb.  X>ie  Kreu3rippen  „füt^ren  eine 
Umbilbung  ber  Bogen  unb  Pfeiler  unb  ein  burcbgebilbetes 

Strebefvftem  B^erbei.  'Die  JDänbe  roerben  uom  Cragen  entlüftet 
unb  füllen  nur  ben  Haum  5tDifd|en  ben  Pfeilern,  alles  mirb  ge= 

gliebert,  burd]brod]en,  aufgelöft,  leidster".  ((5efd].  b.  b.  Kultur 
S.  291.)  (£5  fd|u>inbet  3ugleid|  bie  Bebeutung  ber  IDanbmalerei ; 
bie  Hlalerei  mirb  nun  auf  bie  B^oB^en  5^nfter  als  ©bjeft  befd]ränft; 

fd]on  uor  bem  \5,  erreid^t  biefe  (Blasmalerei  iB^re 

Blüte.  Das  gau5e  Annexe  roirb  nun  in  ein  myftifdies  £id|t  ge= 
taud^t,  bas  roieber  eine  beforatbe  Seite  B^at,  t>or  allem  aber  eine 
gan3  eigenartige  Stimmung  B^eruorbringt.  Die  (Eeftalten  ber 

B|eiligen  unb  fird]Iid]en  (ßefd^id^te  ben  (Eldubigen  naB^e3ubringen, 
mürbe  nun  uor  allem  Aufgabe  ber  nid)t  meB^r  auf  bas  portal 

befdiränften  plaftif,  bie  3ugleid]  für  ben  erjlrebten  reid]en  ̂ nnew 
fdimud  unb  bie  beforatiue  (Seftaltung  ber  Säulen,  Pfeiler, 

(Salerien  ufm.  forgen,  bauernb  freilid]  babei  bie  Dienerin 
ber  ̂ errfdjerin  2lrd]iteftur  bleiben  mußte.  Die  B|od]entmidelte 

frau3Öfifd)e  plaftif  mar  bas  Dorbilb  ber  beutfd^en,  aber  bie 

fd^önften  beutfd]en  Denfmäler  finb  bod)  3ugleid)  (Er3eugniffe 
beutfd^en  (Seiftes  unb  geben  bem  beutfd^en  jnbmibualismus  mie 

bem  neuen  realiftifd]en  Sinn  fünftlerifd)  munberbaren  Kusbrucf, 
mie  vov  allem  bie  oielgerüB|mten  Baumburger  Statuen.  So  B^at 

benn  DeB^io,  beffen  fulturB|iftorifd]  treffenbes  Urteil  uns  fd]on  öfter 

non  Wert  mar,  bas  \5,  ̂ akiviinnifevt,  in  bem  außer  ber  Did]tfunft 

aud)  bie  übrigen  Künfte  3U  gleidimäßiger  (Entfaltung  famen,  ,,bas 

am  meiften  äftbetifcbe  ̂ afy:iinni>ert''  genannt,  ,,bas  mir  erlebt 
haben'',  mie  es  überhaupt  fulturell  überaus  B|od^  ftanb. 

Diefe  äfthetifd]e  Seite  fpe3iell  ber  ritterlichen  Kultur  h^tl  nun 
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freilid]  xiive  Kei^rfeite.  Vev  Hieberfdilag  biefer  Kultur  in  einer 

reid^en,  fie  r>erl^errlicf|enben  Did^tung  täufd^t  Ieid]t  barüber^  ba§ 
biefe  tbelt  5um  Ceil  bod^  nur  in  ber  bid^terifd^en  pl^antafie  lebte. 
(£5  rrar  im  ganzen  eine  IDelt  bes  5 d^ eins,  ̂ um  t^öfif d]en 

Ceben  mangelte  uielen  nid]t  nur  ber  genügenbe  Befi^,  fonbern 

aud]  bie  Neigung,  felbft  ben  5^^ctuen.  Kbgefel^en  t>on  ber  ftänbigen 

i^öfifd]  =   friegerifd]en  Umgebung  ber  Si^v\ten  unb  Herren  unb 

einem  ftarf  abenteuerlid]en  Element  „fal^renber'"  ritterlid]er  Cur^ 
nierer  unb  Sänger  mod]ten  unter  ben  übrigen  Hittern  uiele  fein, 

bie  bal^eim  bas  grob=agrarifd]e,  nid\t  gerabe  üppige  -^errenleben 
fül^rten,  bie  Hausfrau,  bie  feiten  genug  bie  UTobebame  roar, 
nad]  alter  IDeife  malten  liefen  unb  roenig  I^öfifd]  bel^anbelten,  in 
ber  (6ef eiligfeit  ben  Crunf  mit  ii^ren  (Senoffen  als  £jauptfad]e 

anfal^en  unb  in  il^ren  Sitten  aEes  3U  roünfcben  übrig  liegen. 
2Ttand]e  mod^ten  bas  eine  braugen  tun  unb  bas  anbere  bat^eim 

nid]t  laffen,  fül^Iten  fid]  bann  aber  in  B|öfifd]er  2lufmad|ung  nid^ts 
meniger  als  bef^aglid^,  unb  felbft  in  ber  eigentlid]en  l|öfifd]en 

Sd]id]t  l^errfd]te,  u>ie  fd]on  gefagt,  in  erfter  Cinie’ ber  ̂ mang 
ber  Konvention,  ber  ZHobe.  Vas  seigte  fid]  vor  aEem  fpäter,  als 
ber  meiter  unten  (S.  \30  3U  d^arafterifierenbe  rvirtfd^aftlid^e  unb 

fo3iaIe  Hüdfd]Iag  fam.  Va  rvaren  bie^  gepriefenen  rafd] 
vergeffen,  ober  man  übertrieb  nod]  il^re  Üugerlid^feit  unb  mürbe  um 
fo  e^Uuftver.  Vas  I]öfifd]e  Senef^men  fd]manb  babei  immer 

mef^r,  bie  oi^net|in  berb  unb  plebejifd]  merbenbe  geit  färbte  aud] 

beim  Hitter  ab ,   bie  5rau  trat  gefeEfd]aftIid]  vöEig  5urüd, 
50tige  Unteri]altung  mürbe  beliebt,  bie  Crunffud|t  ftieg  mieber 

mäd]tig.  X>ie  Un3eid]en  biefes  PerfaEs  begegnen  3iemlid]  früi]. 

Sd|on  in  Ulrid]  von  £id|tenfteins  „5rauenbienft"  finben  mir  roi]e 
Haubritter  gefd]ilbert,  anbererfeits  aud]  mirtfd]aftlid]  gefonnene, 
pl]iliftröfe  Iänblid]e  Uitter,  bie  bem  Did]ter  ebenfo  unt]öfifd] 

fd]einen  mie  jene.  (£r  felbft  3eigt  in  feiner  pl]antaftifd]en  Per= 

3errung  bes  5i^cmenbienftes  bie  früf]  eingetretene  Entartung  bes== 
f eiben;  man  fai]  bas  IPefen  ber  Sad]e  fe^t  in  ber  extremen 
Übertreibung.  Unbererfeits  mar  bem  Hittertum  nod]  fpäter  ein 

längerer  (5Ian5  in  jenen  (5egenben  befd]ieben,  moI]in  bie  neuen 

3beale  am  fpäteften  gebrungen  maren,  im  Üorben  unb  ©ften, 

unb  and]  fonft  beB]ieIt  es  vielfad]  einen  I]öl]eren  Uimbus,^^  nod] 

im  \5.  3<^f^J^l^unbert,  5.  B.  in  5ranfen,  bemaf]rte  jene  Üfti]eti= 
fierung  bes  Cebens  freilid]  nur  in  geringen  Üugerlid]feiten. 

Kulturgefd]id]tlid]  bebeutfam  ift  vor  aEem  ber  meltlid]e 

(6runb3ug  bes  Hittertums.  IPir  fai]en  5mar  (S.  94),  bag  ber  Hitter 
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tB)eoretifd|  immer  ber  d)riftlid|e  Hitter  ift.  VTian  farm  voextex  an 

bie  Sebeutung  ber  (Sralfage  erinnern,  auf  bie  (ßrunbanfd^auung 

im  ,, armen  £)einrid|"  I|imr>eifen,  mand^en  Hitter,  ber  im  Klofter 
enbete ,   nennen  unb  niele  ̂ üge  ect]ter  Heligiofität  bei  ben 
Did]tern  anfüf^ren.  (Sleid^root^I  ift  bie  ritterlid^e  Kultur  eine  erfte 

l|5i)ere  Caienfultur,  freilid^  oi|ne  ©ppofition  gegen  bie  Kird]e  ober 

audE|  nur  gegen  bie  asfetifd^e  Knfd^auung  berf eiben.  (£in  ftärferes 
Qeruortreten  bes  IDeltlid^en  ergab  fid)  t>or  allem  aus  jener 

'Differen5ierung  ber  meltlid^en  Stdnbe.  23eim  Hittertum  gipfelten 
biefe  roeltlid^en  Stanbesibeale  eben  in  jener  ausgeprägten  JDeIt= 

freube,  in  bem  preis  ber  5rauenliebe,  in  genu^füd|tiger  £ebens= 
luft.  Diefe  H)eltlid|feit  bes  Kittertums  I^at  nun  ft^eilid)  and\  texU 

roeife  3U  einer  ftärferen  (Segenfä^Iid^feit  gegen  bie  Kird]e  unb 

xiiven  ®eift  gefüi)rt.  IDir  tonnen  non  einer  geroiffen  Humanität, 
einer  ausgefprod^enen  CoIeran5  ben  -Reiben  unb  gegem 

über  reben.  Die  Cöne,  bie  bann  IDalter  non  ber  Dogelroeibe 

bem  papft  gegenüber  gefunben  l^at,  3eugen  non  größerer  innerer 
5reii|eit ,   tuenn  aud)  natürlid^  nid^t  non  Unf ird]Iid|f eit.  Die 
t>olfstümIid]en  Spielmannsbid^tungen  geilen  übrigens  ben  ̂ tealen 

bes  2T(önd)stums  gelegentlid)  fd^ärfer  5uleibe. 

2Iber  r>on  einer  5d]eibung  3mif(^en  Hittertum  unb  Kird^e 

ift  in  feiner  IDeife  bie  Hebe.  Überbies  roar  bie  Kn3iet^ungs= 

fraft  ber  ritterlid^en ,   ,,böfifd)en"  Kultur  fo  gro§,  bag  fid]  felbft 
bie  (5Iieber  ber  füi^renben  Kulturmad^t,  ber  Kird^e,  if^r  nid^t 

gau3  r>erfd)loffen.  Diefe  an  ben  meltlidien  ̂ öfen  fon3entrierte 
Kultur  mar  trofe  if^rer  gefd^ilberten  Sdiwäiien  mit  einem 

gldn3enben  ibealen  Sd^immer  umgeben,  roenn  bie  JDelt  aud)  nur 

fur3e  ̂ eit  eine  mirflid^e  Blüte  ebler,  f^öfifd)  gebilbeter  unb  bod) 

mdnnlid)=frdftiger  Hitterfd^aft  gefeiten  I^aben  mag,  etwa  um  bie 
^eit  bes  VTiaxn^ex  S^\tes  unter  5n^i>i^id?  I.  Hotbart.  Hun 

ift  freilid]  rid^tig,  bag  fid)  bas  Hittertum  eben  mit  bem  Kbfd^Iuß  ber 
Stanbesorganifation  unb  ber  völligen  Kusbilbung  ber  friegerif d^en 

unb  gefellfd^aftlid^en  Stanbesibeale  immer  fd)drfer  abfonberte, 

bie  (£benbürtigfeit  3um  prin3ip  ber  ̂ uget)8rigfeit  erf^ob  unb 

fid]  VOX  allem  t>om  Bauer,  bem  ,,Corper",  ̂ ^Cölpel",  beffen 
Idnblid^e  Krbeit  man  nun  f|od|mütig  uerad^tete,  3U  unterfd)eiben 
fud]te,  obmolil  mand^er  Hitter  mit  Bauern  3ed^te  unb  mit 
Bauernmdbd^en  tan3te.  (5Ieid]moi^I  beftrebte  fid)  jene  nid)tritterlid)e 

IDelt  auf  alle  H)eife,  bem  Hittertum  menigftens  du^erlid)  nad\^ 
3ual)men  unb  fo  feiner  Kultur  teill^aftig  3U  roerben.  Unb  bamit 
gelangt  bie  ariftofratifd)e  Cenben3  biefer 
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auf  il|ren  ̂ öi^epunft.  Vas  Hittertum,  in  bem  fie  fid)  uerförperte, 
luar  3unäd]ft  bie  in  allen  tneltlid^en  Singen  ma§gebenbe  5^id]t. 

Sie  dürften,  an  bie  es  fid)  anglieberte,  3äf^Iten  fid^  bod)  roieber 
felbft  3U  ben  Hittern.  agrarifd^en  5pi|äre,  in 
ber  Seutfd^Ianb  nod]  aufging,  roaren  bie  Hitter  5ül^rer  unb 
fjerren,  aber  aud|  in  ben  auffommenben  Stabten  gaben  nod^  bie 

ritterlid>en  ZTünifterialen,  bie  (ßefd^Ied^ter  ben  Con  an  unb  toaren 
ben  länblid^en  Kittern  nid^t  feiten  naiver  uerbunben. 

Ser  2IbeI,  insbefonbere  and)  ber  niebere  Kbel,  roar  in 

politifd^er,  militärifd]er  unb  fosialer  Besiel^ung  ber  roid^tigfte 
5tanb;  auf  it^m  berul^te  ber  Sel^nsftaat.  Kber  man  barf  aud^ 

feine  geiftige  KoHe  nid]t  unterfd^äi^en  (ugl.  5.  \27).  Vox  allem 
roar  er  aber  ber  Crdger  einer  neuen  bemunberten  gefellfd^aftlid^en 

Kultur  gemorben.  Siefe  dftl|etifd)e  Verfeinerung  bes  £ebens,  bie 

an  fid)  fd)on  einen  ariftofratifd^en  Ci^arafter  trug,  rourbe  3um 
allgemeinen  fulturellen  Vorbilb.  (5eiftlid|e  5undd)ft 

Ratten  fd]on  frül)  —   fie  mären  ja  allein  bie  Sd^riftgelel^rten  — 
fran3Öfifd]e  t^öfifd^e  Sid^tungen,  freilid)  nid]t  ol^ne  geiftlid]en  €in= 

fd]Iag,  ins  Seutfd^e  überfe^t,  unb  fpdter  fel^Ite  es  nid^t  an  (ßeift= 
Iid)en,  bie  bie  eigentlid]  ritterlid]e  Sid]tung  pflegten,  il|re  3beale 
priefen  mie  O|omafin  von  ̂ ixtlaxia  ober  fid]  mie  JVernlier 

non  (£lmenborf  in  feiner  „Cugenblel^re"  ber  weltlxdi^antiten 
Cebensanfd^auung  ndl^erten.  Kud]  in  ben  Klöftern  mod]te  fid) 

mand^er  ZHönd^  an  ber  ritterlid^en  (£pif  mie  am  2T(innefang  er= 

freuen.  Vor  allem  fanben  aber  bie  Bifd^öfe  unb  geiftlidien  2Vürben= 
trdger,  bie  ja  in  ber  Kegel  ariftofratifd]er  Kbfunft  maren  unb  fo 

bas  ariftofratifd^e  (Beprdge  and)  ber  bamaligen  Kird^e  be= 
grünbeten,  (Befallen  baran  unb  3ogen  Sdnger  an  il|re  fjSfe,  bie 
überl|aupt  ben  roeltlid^en  fjöfen  in  ritterlid^em  (5Ian3,  in  5^ten 
unb  Curnieren,  benen  bie  (5eiftlid]en  natürlid^  nur  3ufd]auten,  oft 

menig  nad^ftanben.  —   Sa§  bie  reid^en  Bürger  jobann,  menigftens 
bamals,  in  ber  ritterlid^en  Kultur  bie  eiu3ig  erftrebensmerte  fallen, 

gel^t  f(^on  aus  ber  ariftofratifd^en  ̂ ufammenfe^ung  bes  ftdbtifd)en 
patri3iats  I^eruor.  2Iud]  ber  gerabe  in  frül^en  Stabxen  rafd]  reid) 
roerbenbe  Kaufmann  fpielte  in  ibm  halb  eine  KoHe  unb  tat 

bem  grunbbefi^enben  ftdbtifd^en  Kbel  unb  ben  Kcinifterialen 
gleid].  (Bottfrieb  non  5tra§burg  entftammt  biefer  Spl^dre  ber 

ftdbtifd^en  Kriftofratie,  unb  in  Konrab  non  IVür3burg  finb  ritter= 
Iid|e  unb  bürgerlid^e  (Elemente  mot)l  vereinigt.  Sie  (Befelligfeit, 

bie  Crad]t  maren  burd^aus  I^öfifd),  man  t^ielt  and]  Curniere  ab, 

fo  \226  3U  ZHagbeburg  einen  „(ßral"  für  alle  ,, Kaufleute,  bie 
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ba  Hitteri'd]aft  vooUten  üben".  Knbererfeits  ift  bie  gro^e,  aud| 
im  übrigen  Kbenblanb  3U  beobad]tenbe  Holle  ber  patri3ier= 

I^errfd)aft  in  ben  Stabten,  non  ber  mir  (5.  \   \6)  nod]  t|ören  merben, 
an  fid]  fd|on  ein  ̂eid^en  jenes  ariftofratifd^en  ̂ eitgeiftes  unb  fd]on 

besiialb  natürlidi  unb  3eitgemäg  gemefen.  So  gab  es  eine,  geift- 
Iid]e  unb  bürgerlid]e  Elemente  I^eran3iei^enbe,  mefentlid]  ritter= 
Iid]e  (6efeEfd|aft  ariftofratifd^er  Färbung,  bie  für  ii|re  Seit  typifd^ 

mar,  ber  3mar  i^in  unb  mieber  bie  geiftlid]en  Ksfeten  größten,  bie  in 

einem  ausgeprägten  (Segenfa^  aber  nur  3U  einer  Sd]id^t  ftanb, 

auf  ber  gerabe  attes  mirtfd|aftlid|e  (ßebeiiien  bamafs  nod]  be= 
rul]te,  3ur  bäuerlid]en.  2lber  aud]  bie[e  Sd]id]t  fud]te  in 
ii]rem  reid]eren  Ceil  bem  aßgemein  bemunberten  Sebensibeal  um 

fo  mel]r  nad]3ueif ern ,   je  näl]er  biefer  Ceil  bem  Ianbfä[ftgen 

Kitter  ftanb  unb  je  l]äufiger  er  fid],  fo  namentlid]  in  Kayern 

unb  0fterreid] ,   mit  ii]m  berül]rte.  2TEand]  ritterlid]=bäuerlid]e 
fjeirat  fam  3uftanbe,  mand]er  2TiinifteriaIe  mar  urfprünglid] 
bäuerlid]en  Stanbes.  Keid]e  Kauern,  namentlid]  bie  junge 

(Seneration,  madjten  nid]t  nur  in  ber  Kleibung,  IPappnung  unb  im 

£ebensprunf  bie  fran3Öfiert=ariftofratifd]e  ZHobe  mit,  fie  tan3ten 
aud]  nad]  I]öfifd]er  IDeife  unb  begei]rten,  ritterlid]en  Sang  3U 

I]5ren,  fie  übten  fid]  fogar  felbft,  3um  Spott  ber  Kitter,  geleg entlid] 

im  Zninnebienft  unb  anfd]einenb  aud]  im  Curnier.  (Einen  £in= 
blid  in  bies  Creiben  ber  ̂ nn^en  gemäl]rt  uor  aßem  bie  0id]tung 

2DernI]ers  bes  (Sartenäre:  Zf(eiev  ̂ elmbred]t. 

Katürlid]  ging  bas  aßes  mit  jenem  Derfaß  bes  ritterlid]en 

Cebensibeals  felbft  uorüber,  aber  immerl]in  mar  in  biefer  (£pod]e 
für  bas  gan3e  Kbenblanb  ber  (ßrunb  3U  einer 

I]5i]eren  gef ellf d]af tlid]en  Kultur  gelegt,  unb  il]re 

Crabitionen  mürben  t>or  aßem  von  ber  ritterlid]=abligen  (6efeß= 
fd]aft  aud]  meiter  gepflegt,  tro^  bes  Kuffommens  einer  neuen 
bemofratifd]moIfstümIid]en  §ext 

(£s  eri]ebt  fid]  -bie  5i^ctge,  ob  biefer  KIüte3eit  ber  arifto= 
fratifd]en  Kultur  bas  r>oIfstümIid]e  (Element  gan3  ge= 
fel]It  i]at,  unb  bamit  berül]ren  mir  mieber  unfer  Hauptproblem. 

Kid]t  3unä(i]ft  ber  ariftofratifd]e  als  r>ielmel]r  ber  un=  unb  inter= 
nationale  fran3Öfierte  (£i]arafter  ber  ritterlid]en  Kultur  fpri(J]t 

gegen  it]re  Dolfstümlid]feit,  ebenfo  aber  ber  baraus  fi(i]  ergebenbe 

fonuentioneße  gug,  bie  ,,Kerbilbung".  Kationale  (Elemente  fel]len 
inbes  ni(i]t  gan3 :   bie  Kampfluft  mie  bie  3<^9^l^it>^^fd]aft,  bie  ber 
Kitter  mit  bem  £ievvn  bes  frül]en  2Kittelalters  teilt,  finb  trofe 

ber  fran3Öfif(d]en  Färbung  mand]er  Kriegs^  unb 
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germanifd],  aud]  geroiffe  (Elemente  ber  männlid^en  unb  roetblid^en 
Er3iel]ung.  3^  naben,  3meifeno5  befd|ränFten  DerF^ältnis 

3ur  rtatur,  ber  einfadien  Ztaturfreube ,   ber  5i^üt|Itng5=  unb 

Sommerluft,  3eigt  and\  bte  'Did]tung  alte  uoIFstümlid^e  <güge.  Wo 
fie,  tuie  bei  IDalter  non  ber  Dogetoetbe,  ein  feineres  3nbe5iei|ung= 
treten  bes  menfd]Iid|en  3nnern  3ur  Hatur  uerrdt,  3eigt  ftd] 

freilid]  fd|on  frember  (£influ§.  DöHig  geFünftelt  ift  bie 

du§erli(i]e ,   auf  <5lan^  unb  IDunber  I^inarbeitenbe  Hatur= 

bef(i]reibung  ber  (Epen,  t>on  IDoIfram  uon  (E[d]enbad)  unb  (Sott- 
frieb  üon  Strasburg  etroa  abge[eF^en.  Hatürlid]  3eigt  aber  bie 

Di(i]tung  tro^  ber  fremben  (Einflüffe  aud]  fonft  uielfad)  beutfbe 

Färbung,  unb  it^re  fd]önften  (Er5eugniffe,  u>ie  bie  lieber  Waltevs 
ober  ber  parciual  iPoIframs,  finb  bo(i]  uor  allem  als  Blüten 

beutfdien  IDefens,  größerer  ̂ nnevlxd}hxt  unb  Ciefe  auf3ufaffen. 

Crofe  allen  fremben  5ü*nif[es  roar  man  bod)  roieber  auf  bie 

beutfd]e  2trt  ftol3.  „X>eutfd]e  §ud]t  gel^t  uor  il|nen  allen",  t^eigt  es 
bei  IDalter.  Von  ber  Bebeutung,  bie  gerabe  ber  niebere  2tbel  für  bie 
JTEünbigmerbung  ber  nationalen  Spvadie  nid]t  nur  burd]  bie  pflege 

ber  Did]tung  in  l^eimifd|er  S^vadie,  fonbern  aud|  burd]  feinen  (Ein= 

flu§  auf  bas  (Einbringen  bes  Deutfd]en  in  ben  red]tlid]en  unb  ge= 
fd]dftli(^en  5d|riftuerFeF]r  geF]abt  I]at,  merben  mir  nod]  (5.  \26  f.) 
i]ören.  Cro^  jenes  (Segenfa^es  5um  unfultiuierten  Bauern  3eigen 

ftd]  nun  roeiter  innerl]alb  ber  l]öftfd]en  Did]tung  felbft  ausgefprod]en 
uolFstümlid]e  Heigungen.  J^aupttrdger  ift  ber  Bayer  Beibl]art 

pon  Heuental  mit  feinen  realiftif(i]en  liebem,  bie  un3U)eifelI]aft 

in  5orm  unb  ̂ niialt  mit  alten  ldnblid]en  Can3liebern  3ufammen= 
l]dngen,  aber  fid]  bo(i]  im  Hai]men  ber  i]öfif(i]en  Kunftbid]tung 
l]alten,  u>ie  benn  aud]  ber  Bauer  barin  bas  ©bjeFt  für  ben 

Spott  bes  Hitters  ift.  IDalter  mar  über  \old\e  „Unfuge"  ent= 

rüftet,  aber  mand]e  I]öfifd]en  'Did]ter  folgten  bod]  Heibl]arts 
Spuren  unb  5eigten  mit  iF]rer  „I]öfifd]en  ©orfpoefie"  eine  Polfs= 
tümlid]e  HeaFtion  gegen  bie  überfeinerte  2T(innebid]tung. 

Ulan  barf  übert]aupt  über  bem  in  unferm  ̂ iftorifd]en  Be= 

mu^tfein  alles  überragenben  (Slan5  ber  i]öfifd]=ariftoFratifd]en 
Kultur  nid]t  bie  Bebeutung  unb  bie  füll  mirFenbe  Betätigung 

ber  niebrigeren  UolFsFreife  überfeF]en.  2ln  ftd]  meift  ja  fd]on  bas 

Hittertum  felbft  menigft ens  in  feinen  aus  unfreien  2Hinifteri= 
alen  ermad]fenen  teilen  auf  eine  feit  längerem  3U  beobad]tenbe 
Uufmärtsbemegung  ber  nieberenSd]id]ten  I]in.  Hod] 

beutli(i]er  unb  allgemeiner  3eigt  fid]  biefe  in  ber  mirtfd]aftlid]en 
unb  fo^ialen  Hebung  ber  breiten  bäuerlid]en  Sd]id]t  gegem 
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über  ber  btsl^er  aud)  roirtfd^aftltd)  füB^renben  (6runbl|err[d)aft 
unb  in  ber  Konfolibierung  unb  road^fenben  Bebeutung  bes 

ftäbtifd^en  Bürgertums.  (5erabe  ber  ariftofratifd^e  gug  ber  ̂ eit 

füt|rte  ebenfo  rote  bie  gefteigerte  Cebensfultur  unb  bte  frtegerifd^^ 
politifd^en  3ntere[fen  5u  einer  Slbroenbung  ber  ̂ erren[d)id]t 

—   oom  0ften  ift  5unäd]ft  nid]t  bie  Hebe  —   r>on  ber  perfönlid^en 
lanbroirtfd^aftlid^en  Betätigung,  bie  3um  ̂ eil  uöHig  auft^örte. 

HTan  lebte  lieber  non  öeferungen  unb  Haturalabgaben,  bie  fid) 
bann  mit  ber  auffommenben  (5elbu>irt[d)aft  5um  Ceil  in  fefte 

(5elbabgaben,  freilid]  in  fel^r  ungleid]er  IDeife,  roanbelten.  Bei 
bem  allmäiilid^en  finansiellen  Berfall  namentlid)  bes  nieberen 

2tbels  fe^te  freilid]  balb  toieber  bie  Sud^t  ein,  biefe  2tbgaben  5U 
ert^öt^en  unb  ben  Bauern  aus3upreffen:  aber  3unäd)ft  roar  bie 

^öi|e  ber  2tbgaben  gering  —   Sie  (Srünbe  il^rer  2T(inberung  roie 
ber  5d]onung  ber  Bauern  überl^aupt  roerben  mir  nod^  fennen 

lernen.  Befonbers  bie  5ronben  traten  ftarf  3urüd.  Vxe  ̂ ins= 
bauern  rourben  burd^  bie  5ifi^i^iing  ber  2lbgaben  felbftdnbiger, 
nad^bem  fie  non  ber  (5runbl|errfd^aft  mirtfd^aftlid)  er3ogen  roaren. 

Überl^aupt  fam  man  namentlid)  bei  großen  (5runbE)errfd)aften 

eben  aus  roirtfdiaftlid^en  (ßrünben  ba5u,  ben  großen  Betrieb 

mel|r  3U  be3entralifieren  unb  burd]  Verlegung  bes  fjerren^ 
lanSes  in  ̂ insgüter  ben  (Ertrag  3U  fteigern.  3^  JBeften  gab 
es  große  Befiße  fd)ließlid)  überl^aupt  nidit  mel^r:  alles  roofr  in 

bäuerlid^e  Betriebe  aufgelöft.  (Sünftig  für  bie  Bauern  roar  3um  Ceil 

bie  (£ntmi(flung  ber  großen  (Srunbl^errfd^aft  3ur  £anbesi|err[d]aft. 
Die  2tbl^ängigfeitst)erl|ältniffe  mürben  baburd),  mie  man  mit  Hed]t 

I^emorg el^oben  t^at,  3U  öffentlid)=red)tlid]en.  Die  Derfd|iebenartig= 
feit  berfelben  trat  3urüd  oor  ber  (£inf)eitli(i]feit  ber  Untertanenfd^aft : 

ber  einzelne  mürbe  perfönlid]  unb  mirtfd^aftlid^  unabi^ängiger. 

Bei  ben  größeren  (5runbt|errfd]aften,  insbefonbere  ben  geift^ 

lid^en,  mar  bie  mirtfd^aftlid^e  £eitung  nun  3um  Ceil  auf  bie  ur= 

fprünglid]en  Dermalter  ober  Pertreter ,   auf  bie  Zfi  ei  ev  über= 
gegangen.  Sie  oermittelten  bie  öeferungen  beftimmter  ̂ ins- 
bauern,  b.  I^.  fie  gaben  balb  nur  ein  5ifum,  fie  bemirtfd^afteten 
eine  2trt  Porl^of,  natürlid)  bas  befte  unb  größte  ber  (ßüter  if^res 

Be3irfs.  (5eraSe  fie  3eigen  nun  and)  3uerft  eine  2Iufmärts= 
bemegung,  fie  oermet^ren  iE^r  (5ut  burd^  Hobung,  andi  burd^ 
Übernal^me  t>on  £)errenlanb  gegen  ̂ ins;  iE^r  (5ut  mirb  erblid], 

fie  beE^alten  bie  ginsabgaben  3urü(f,  fie  näE^ern  fid^  ben  Kittern, 

bie  ja,  mie  fie  meift  felbft,  3um  guten  Ceil  KTinifteriale  maren,  ober 
merben  naE^e3u  freie  (5utsbefißer.  Sie  mad^en  es  aifo  nid|t  anbers 
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als  bie  Vögte,  als  überl^aupt  alle,  bie  für  Ceiftungen  unb  Kmter 
mit  £anb  belet^nt  maren  unb  bie[es  Cel^nsgut  5ur  erblidien, 

immer  möglid^ft  5U  ermeiternben  ̂ errfd^aft  gemad^t  t^atten.  <£nt= 

fpred]enb  i^anbelte  nun  and)  fd^Iieglid]  bie  Klaffe  ber  befferen  g   i   n   s   == 
bauern,  bie  ja  einft  3um  Ceil  aus  urfprünglid^er  ̂ reil^eit  3U 
größerer  ober  geringerer  Kbt|ängigfeit  I^erabgebrädt  mar.  Sei  ber 
Coderung  ber  (5runbl^errfd)aft  nahmen  fie  and\,  was  fie  friegen 

tonnten,  an  Sufebered^tigungen  mie  Canbftüden,  eman5ipierten  fid) 
non  ben  ZHeiern  unb  lieferten  bem  J^errn  bireft,  fud^ten  bie  Abgaben 
3U  minbem  ober  fid)  it^nen  3U  ent^xetien,  gemannen  jebenfalls  bei 

beren  difi^i^ung  als  (Selbabgaben  burd)  bas  Sinfen  bes  (5elb= 
merts  unb  näherten  fid),  wenn  bie  £rblid]feit  il^res  ̂ insguts 

erreid^t  mar,  ben  nod]  beftel^enben  Heften  ber  zollfreien  Bauern, 

abgegeben  eben  zon  iB^ren  Abgaben,  fomeit  fie  biefe  nid]t  gan3 

3U  befeitigen  zerftanben.  Unb  felbft  bie  Kopf 5ms  3ai|Ienben,  auf 

bem  -^errent^of  fronenben  unfreien  ̂ i^^bauern,  beren  Übftufungen 

überl^aupt  feB|r  mannigfaltig  finb,  gemannen  burd]  jene  5ifierung 
ber  Ceiftungen.  Daburd],  ba§  man  meiteres  ̂ errenlanb  gegen 

^ins  and)  an  fie  austat,  mürben  fie  3um  Ceil  allmäl^Iid]  3U 

„freien"  ̂ insbauern.  Durd]  Knfefeung  auf  einer  fjufe  mürbe 
aber  and]  fcblie§Iid]  ber  eigentlid^e  -porige,  ber  immer  feltenere  £eib= 
eigene  ol^ne  £anb,  3um  ginsbauern,  wenn  aud]  3um  unfreien. 

So  Blatte  nad)  jener  periobe  ber  ̂ erabbrüdung  zon  bäueZ' 
Iid]en  freien  eine  (Segenperiobe  fo3iaIer  fjebung  ber  Idnblid^en 

5d|id]ten  eingefefet,  mobei  zon  altgemeiner  (Sleid^förmigfeit  ber  ge= 
monnenen  Stellung  freilid)  in  feiner  IDeife  bie  Hebe  ift,  unb  für 
bas  \5,  unb  3um  Ceil  bas  3<^t?^^t^iinbert  td§t  fid|  entfd)ieben 

zon  einer  periobe  bäuerli<^en  (SebeiB^ens  fpred]en.  Vie 

Abgaben  ftiegen  nid]t,  moB^I  aber  ber  IDert  unb  (Ertrag  bes 
Sobens.  IDie  märe  es  fonft  möglid)  gemefen,  bag  ber  Sauer  in 

äußerem  prunf  3umeilen  bem  Hitter  glei(i^3utun  fuebte,  mie  es 
befonbers  für  bie  moB|Ibäbigen  öfterreidiifcben  Säuern  zon  ben 

Did|tungen  gefcbilbert  mirb !   5i^^ilid)  batte  fid]  gerabe  bureb  bie 

freiere  (Süterbemegung,  insbefonbere  bureb  bie  fjufenteilung  neben 

ben  reicheren,  größeren  Säuern  eine  3ablreicbe  Klaffe  zon  Klein^^ 
fifeern  gebilbet,  benen  es  zielfad]  fcblecbt  ging.  (£b^i^(ifB^i^iftifd] 
ift  aber  bie  IDieberbelebung  bes  alten  genoffenfd]aftIid]en  (Seiftes 

befonbers  aud]  bureb  ̂ i^  freieren  ginsbauern ;   fie  regelten  mie  bie 
Hefte  ber  freien  Säuern  ihre  Angelegenheiten  mieber  mehr  unb 

mehr  felbft,  naebbem  fd]on  früher  feitens  ber  (5runbberrfd]aft  fid]  bie 
5ifierung  eines  befonberen  ̂ ofreebts  als  notmenbig  ergeben  b^itt^. 
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Von  neuem  ermudis  bie  enge  Cebensgemeinfd^aft  ber  X)orf= 
genoffen,  bie  bem  einzelnen  mirtfdiaftlid]en,  fütlid^en  unb  fo3ialen 

fjalt  gab,  xl\n  and)  freilid^  in  allen  Thingen  gängelte  unb  bem 
gan3en  Dafetn  etmas  Starres  gab.  Kud]  am  (5erid]tsleben  nal^m 

ber  Bauer  nod]  teil:  biefe  i^öB^eren  unb  nieberen  Dorfgerid]te, 

im  tagenb,  murselten  burd]aus  im  Polf,  unb  in  ben 

fpäter  3aI^Ireid]  aufge3ei(^neten  ,,H)eistümern",  bie  \a  freilid)  uor 
allem  bie  u>irtfd]aftlid]e  SpB^äre  regeln,  ftedPt  aud]  nod)  ein  gut 
Ceil  red]tsfd)öpferifd^er  Kraft.  2T£äd)tig  I^atte  fid)  aud]  roieber 

bas  Selbftberougtfein  ber  Iänblid]en  Beuölferung  geflohen.  T>ie 
milben  Saiten,  bie  bie  (5runbB]erren  feit  längerem  im  ganzen 

iB^ren  (SrunbB^oIben  gegenüber  aufge3ogen  Blatten,  erflären  fid]  aus 

ber  €rfenntnis,  bag  man  auf  fie  angeroiefen  roar.  Zfian  mu^te  fie 
gegenüber  ber  3unebmenben  Kbroanberung,  bie  3uerft  gelegentlid]  ber 

Kreu33Üge,  bann  nad]  bem  0ften,  beffen  Kolonifation  3U  einer  ge= 
roaltigen  Belegung  getuorben  roar ,   enblid]  infolge  ber  2tn== 
3iel^ungsfraft  ber  neuen  ftäbtifd|en  (Sebilbe  einfe^te,  3U  B^alten  fud|en. 

(£ben  biefer  Umftanb  feftigte  ben  bäuerlidien  (Seift.  2Tian  liejg 
einen  roeltlidien  (5runbB|errn,  ber  bie  Bauern  brücfte,  alsbalb  im 

Stid]  unb  naB|m  t>on  einer  geiftlid]en  £jerrfd|aft  ein  <§insgut; 

aber  man  leiftete  aud]  biefer  gegenüber  nur  bas  Hötigfte.  X>ie 
(SrunbB^erren  minberten  il^re  Knfprüd^e  ftänbig  unb  fallen  fid] 

aud)  uielfad]  ge3u:)ungen,  bie  freieren  formen  ber  (£rbpad]t  unb 
^eitpadit,  bie  uor  allem  fid)  auf  bem  Beulanb  im  ©ften  unter 

ben  freieren  BerB^ältniffen  entmicfelt  Blatten,  in  größerem  Um== 
fang  an3uu)enben,  unb  fo  B^ob  mieber  bie  größere  5elbftänbig= 
feit  bas  bäuerlid^e  SelbftgefüI^I.  X>en  uielfad)  auftretenben  r>er= 
armten  Bauernbrüdern  unb  Haubrittern  gegenüber  griff  ber 
Bauer  3.  B.  in  Bayern  unb  ©fterreid]  3urDeiIen  3U  gemalttätiger 

Vergeltung.  Crofe  ber  Verbote  ging  er  bort  and\  meift  ge- 
maffnet  einB^er,  trug  bas  ̂ aar  lang  ufm.  unb  faB^  in  feinem  BVoB^b 

ftanb  and)  moB^I  mit  Verad^tung  auf  einen  „armen  J^ofmann" 
B^erab.  IVeftbeutfd]Ianb  uermeigerte  ber  Bauer  gelegentlid] 

ben  gins  unb  fo  fort. 

Wenn  aifo  ber  Bauer  meift  gebieBi,  fo  mar  bod|  feine 

JVirtfd^aftsmeife  tro^  mand|er  grunb^errfd^aftlid^en  (Sinflüffe 
feinesmegs  befonbers  fortgefd]ritten.  (£s  ift  im  (Srunbe  ber 
trabitionell  fortgepfIan3te  Betrieb  alter  Seit,  an  bem  man  and? 
bie  fpäter en  3aB^rB)unberte  t^inburd]  3äl^  feftt^ielt.  Viefes  (Sepräge 

B^ergebrad^ter  €inf adiB^eit  trug  überB^aupt  bas  gau3e  bäuer^ 
lid^e  Ceben.  ̂ enes  2T(itmad]en  ber  B|ö^f d]en  Klobe  mar  bod] 
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eine  auf  beftimmte  Kreife  befcfiränfte  unb  Porübergeb|enbe  (£r= 
fd^einung  X>ie  gemöi|nltcl)e  Kleibung  roar  überaus  be[d]eiben,  bte 
graue  Krbeitstracbt,  bte  bem  Säuern  nad]  allgemeiner  Knfd^auung 
aud)  allein  gebül^rte.  Sei  feinen  insbefonbere  ben  ̂ od|5eiten, 

mod]te  er  fid]  ungebüB^rlid]  fleiben  unb  fonft  einen  rollen,  quanti- 
tatiuen  Cu^us  entfalten,  fid]  5.  S.  tagelang  ber  SöHerei  ergeben : 
aber  roenn  er  aud]  fonft  eine  barbarifd]e  (5efrä^igfeit  seigte,  fo  u>ar 

feine  Sai^rung  bod)  ol^ne  Kbmed^slung  unb  befd]ränfte  fid]  auf 

bie  alten  Speifen.  Kud]  ber  ID  ein  ift  für  il]n  ein  feiten  es  (5e= 
tränf  geblieben.  (5an^  nad]  altem  (Sepräge  maren  fjaus  unb 
Hausrat.  Der  äftl]etifd]e  Sinn  ber  ̂ ext  tritt  beim  Säuern 

nid]t  I]ert)or;  insbefonbere  roar  bie  Körperpflege  gering  unb 

bie  Heinlid]feit  roenig  gefd]ä^t.  (Sbenfo  fern  ftel]t  er  ben  geiftigen 

3ntereffen,  bie  fid]  au<^  in  Caienf reifen  5U  verbreiten  beginnen, 
me  ber  elementaren,  von  (5eiftlid]en  vermittelten  Silbung. 

Sein  inneres  Ceben  ift  einförmig  unb  mirb  rvieberum  von 

Krbeit  unb  IDirtfd]aft  bei]errfd]t,  5ugleid]  aber  von  bem  vertrauten 
Derbunbenfein  mit  ber  Satur  unb  alten  (Blaubensvorftellungen 

beeinflußt.  3^^  einfad]er,  oft  berber  Satürlid]feit  äußern  fid] 
feine  Driebe,  unb  feine  5efte  finb  vielfad]  bie  alten  Saturfefte. 

Da3u  roar  bas  Kird]U)eiI]f eft ,   bie  Kirmes  getreten.  Seine 
Cebensfreube  fommt  bei  5^ft^n  unb  an  5^i^t^tagen  vor  allem 

in  ber  5orm  bes  alten  Can5reil]ens,  ben  Can3lieber,  bem  Dor= 
fänger  vom  (£I]or  nad]gefungen,  begleiten,  5um  Kusbrudf.  IHan 
tan3te  im  Sommer  fran3gefd]müdt  im  freien.  £)oI]e  Sprünge 

unb  bergleid]en  gel]örten  ba3u,  unb  an  ̂anbgreiflid]feiten  fel]Ite 
es  nid]t.  IDie  in  ber  Dor3eit  I]örte  man  aber  audj  3ur  Unter= 
l]altung  gern  alte  ITTären  unb  alte  Cieber.  €benfo  I]atte  bei  ben 

Säuern  anberes  I]alb  poetifd]es  (Sut,  namentlid]  Sprud]gut,  eine 

bauernbe  Stätte,  mit  bem  IHenfd]enIeben,  ber  IDirtfd]aft  unb  bem 

I   XDanbel  ber  Satur  3ufammenl]ängenb,  ba3U  aber  jene  vielfad] 
fd]on  entftellte  alte  (ßlaubenstoelt,  bie  in  Sagen  unb  Segen 
rvie  in  einer  Hn3at]I  alter  Sräud]e,  mieber  mit  Ceben  unb  Krbeit  oft 

poetifd]  verbunben,  3utage  trat,  feinere  (5efüI]Ie  liegen  biefer  gan3en 
Ktmofpl]äre  fern.  Süd]terner,  gefd]äftli<^er  Sinn  unb  praftifd]er 
€rrverbsgeift,  ber  aud]  bie  Sd]Iießung  ber  €I]e  beftimmt,  treten 

fd]arf  l]ervor;  aud]  eine  Seigung  3U  liftigen  praftifen,  vielleid]t 
fd]on  burd]  bie  Abgaben  unb  Cieferungen  l]ervorgerufen,  3eigt  fid] 
fpäter  beim  Derfauf  ber  Probuhe  in  ber  Stabt.  3^^  übrigen 

bel]errfd]te  bas  Ceben,  mie  es  bei  J]albfultivierten  2T(enfd]en  ber 

Stvang  bes  gufammenlebens  fd]ließlid]  von  felbft  ergibt,  alte 
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Sitte,  aifo  ein  gemiffes  VTia^  ftreng  gefluteter,  felbft  enuorbener, 
aber  and\  burd)  bie  Ktrd^e  aner3ogener,  in  ber  ̂ auptfad^e  poIfs= 
tümlid^er  Knfd^auungen  unb  Hegeln. 

Der  IdnbUdien  Spf^äre  bes  Hef^arrens  ftef^t  bie  ftäbtifd^e  bes 

5ortfd]ritt5  unb  ber  Betuegung  gegenüber;  fie  3eigt  gerabe  am 

beutlid^ften  jene  fjebung  ber  nieberen  5d)id]ten.  Die  plan= 

mäßigen  (Srünbungen  im  JDeften  mie  [eit  ber  etn[e^enben  Kolonie' 
fation  im  ©ften  nermef^rten  bie  ̂ at^I  ber  Stabte  ftarf.  Sinb 

ums  3af)r  \000  etma  80  nad^meisbar,  [o  I^atten  fie  fid)  um  H^OO 

etma  uerboppelt,  um  \200  nerbreifad^t,  um  bann  ra[(^  3U  [teigen 
unb  um  \^00  beinaf^e  bie  <gaf)I  3U  erreid^en,  3U  ber  es  bas 

2TütteIaIter  überl^aupt  gebrad]t  f^at,  b.  B).  etwa  \000.  Kn  Umfang 

unb  DoIfs3af)l  roaren  fie  natürlid)  [el^r  per[d]ieben:  bie  (£nU 
tnidlung  rid^tete  fid]  nad]  ber  mirtfd]aftlid]  günftigen  £age,  nad] 
ben  Sd]äfeen  unb  (Erträgen  bes  Bobens  ufto.  Hlit  bem  Kuffommen 

ber  Stabte  mürbe  aud]  bas  anfangs  fpärlid]e  Stragennefe  immer 

bid]ter,  befonbers  in  ftaufifd]er  geit.  IDieber  brad]ten  bie  Dorteile 

aus  <3öflen,  (Seleit  ufm.  bie  Herren  3ur  (£rrid]tung  neuer  Strafen 

—   non  einem  u>irflid]en  Straßenbau  ift  aber  feine  Hebe  — ,   bis 
biefelben  HTotine  3U  einem  Hüdfd]Iag,  3U  einer  Krt  Straßenmonopol 
füf|rten.  HTit  ber  Dermel]rung  ber  Straßen  mar  natürlid]  and] 

bie  (£rrid]tung  3al]Ireid]er  Brüden  nerbunben.  —   Kgrarifd]  funbiert 
ober  gefärbt  mie  alles  übrige  (f.  S.  60),  merben  bie  Stäbte  bod] 

immer  mef]r  3U  Sißen  non  (5emerbe  unb  fjanbel  (f.  S.  57  ff.).  Die 

entfpred]enben  Bebürfniffe  unb  £ebensbebingungen  füf]ren  mieber  3U 

größerer  fo3iaIer  5i^^if]^it.  Die  neben  freien  3af]Ireid]  3U3ief]enben . 

Unfreien  bilben  mit  freien  (Srunbbefi^ern,  ̂ anbmerfern  unb  Kauf== 
leuten  halb  eine  in  gemiffem  Sinne  l]omogene  Ul  affe,  mit  großen 

Unterfd]ieben  freilid]  bes  Befißes  unb  (Einfluffes,  aber  mit  immer  i 

ftärferem  Sd]minben  ber  Unterfd]iebe  in  be3ug  auf  bie  perfön= 
Iid]e  5t^^if]^it.  Die  balb  empfunbene  (ßemeinfamf eit  ber  ̂ ntete\\en 

treibt  gleid]3eitig  3ur  (£man3ipation  non  ben  Stabtfjerren,  benen  ̂ 

bod]  bie  Stäbte  3unäd]ft  alles  nerbanften  (f.  S.  60).  ©f]ne  Hüd^  I 
fid]t  auf  bereu  ©rgane  f]atten  fd]on  im 

einerfeits  als  fefte  pläße  bebeutenben,  anbererfeits  mirtfd]aftlid] ! 

erftarften  Stäbte  am  HB]ein  im  Bemußtfein  if|rer  Dolfsfraft  einej 

felbftänbige  friegerifd]=poIitifd]eHoIIe  3ugunften  ber  falifd^en  Könige,  j 
mie  aud]  fpäter,  gefpielt.  Das  mad]fenbe  Selbftbemußtfein  fül^rteil 

bann,  3umal  bei  ber  Sd]mäd]e  ber  ̂ entralgemalt,  immer  mef]rj 
ba3u,  größere  Selbftänbigfeit  3U  erftreben;  es  fam  befonbers  in  benj 

Bifd]ofsftäbten  3U  Kämpfen,  bie  natürlid]  ungleid]  nerliefen:  bas! 



StärFere  Purd^brtngung  beutfd^ert  £ebcns  m.  b.  antiMtrc^I.  Kultur.  \   ][3 

Hefultat  voav  für  bie  J^auptmaffe  ber  Stabte,  in  Knfnüpfung  an 
ältere  Dertretungsformen  unter  ben  Stabti^erren ,   eine  eigene 

Derfaffung,  Dertualtung  unb  (Serid^tsbarfeit,  bie  Hatsnerfaffung, 

beren  Bebeutung  fid)  äu^erlid]  in  bem  Bau  ber  Hatl^äufer  roiber= 

fpiegelt.  Vxe\e  im  \2.  unb  \5.  3<^^]i*f]iinbert  burd^gefe^te,  I^äufig 
genug  freilid]  burd)  (5elb  erruorbene  Selbftuermaltung  (5inan3en, 

Steuern,  poIi3ei  ufu>.)  mürbe  fpäter  ted]ni[d]  uorbilblid]. 

IDirtfd^aftlid)  unb  fo3ial  überraiegt  in  ben  5täi>ten  3m 
näd]ft  nod|  burcbaus  bas  ̂ anbmerf,  b.  uor  allem  aud] 

ber  uerf auf enbe  fjanbmerfer.  ^ene  fd|on  ermäi|nten  mannig= 
faltigeren  Knfprüd^e  ber  madifenben  unb  uerfd]ieben  geftellten 

Beuölferung  fül^rten  eine  bebeutenbe  Bermel^rung  ber  (5emerbe= 
treibenben  namentlid)  auf  bem  (Bebiet  ber  Hat^rungsmittelgemerbe, 
ber  IDeberei  unb  ber  BeHeibungsgemerbe,  beren  Ceiftungen  frül^er 

meift  burd]  bie  ̂ ausrrirtfd]aft  erfefet  ruaren,  l^erbei;  bie  baulid^e 
Kusbei^nung  ber  Stabt,  befonbers  aber  bie  größeren  kanten  ber 

Kird^en  unb  Hati^äufer  förberten  bie  Baugemerbe,  ber  größere 
Heid^tum  ber  oberen  Bürgerflaffe  rief  and]  allerlei  Spe3iab 

gemerbe  I^eruor.  9cm3en  ergab  fid)  neben  einem  §mcnd' 
treten  ber  agrarifd^en  Betätigung  unb  einer  Befd^ränfung  ber 

ein3elnen  auf  ein  beftimmtes  fjanbmer!  eine  größere  Spe3iali= 
fierung  innerl^alb  ber  ̂ anbmerfe  unb,  3um  Ceil  unter  fremben 

<£inflüffen,  eine  immer  beffere  Ced^nif  unb  Kunftfertigfeit.  (Eine 
groge  Bebeutung  für  bas  innere  £eben  unb  bie  mirt[d]aftlid|e 

Betätigung  ber  ̂ anbmerfer  mie  für  ihre  (Seltung  nad]  äugen 
I^in  I^atte  il^re  I^ier  nid)t  näl^er  3U  erörtembe  genof[enfd)aftIid]e 

©rganifation  in  fünften,  ber  ber  5unft3mang  non  Knfang 
an  bie  nötige  (5efd)Ioffent|eit  uerlieJ^.  Die  ©brigfeit  ber  5tai>t 

fal^  bie  fünfte  als  bie  eigentlid^en  ©rgane  ber  Bürgerfdiaft  an, 
mie  fie  aud)  für  beren  militärifcbe  (Blieberung  unb  Dermenbung 

roid^tig  maren.  Der  einzelne  Bürger  bebeutete  eigentlidi  erft 
etmas  als  (Blieb  einer 

So  bilbeten  bie  fjanbmerfer  bie  eigentlid^e  2T(affe  ber  Bürger^ 
fd]aft,  nad)  beren  fi<i]  ̂ i^  ftäbtifd)e  politif  rid]tete; 
fie  roaren  jebod)  3um  grögten  Ceil  aud)  DerFäufer  unb  vertraten 

3ugleid)  bie  3i^tereffen  bes  fjanbels.  2Iber  neben  il)nen  t)atten 

bod)  aud)  bie  eigentlid)en  Kaufleute  non  Knfang  an  oHergrögte 
Bebeutung,  einmal  megen  ber  (£infül)rung  ber  uom  (Bemerbe 

gebrauchten  Hohftoffe  aus  ber  5erne,  meiter  megen  bes  Der- 

triebes  gemerblicher  Spe3iaIprobu!te  nach  cmgen,  uor  allem  aber 
aud)  als  Vermittler  ber  lofal  nid)t  3U  geminnenben  ober  iiet^ 

Steintjauferi/  Kulturgefd?id?tc  ber  Deutfdjen  im  UTittelalter.  8 
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3ufteIIenben ,   begel]rten  fremben  probufte  unb  Stoffe,  ber  (5e== 
rour3e  unb  Cud]e  uor  allem  mie  ber  Cupusroaren.  Die 

fleineren  Kaufleute,  bie  Krämer,  ftanben  ben  uerfaufenben  f}anb= 

roerfern  natie  unb  bilbeten  fünfte  mie  fte,  maren  aber  nid^t  be- 
fonbers  angefel^en.  Dagegen  traten  bie  eigentlicben  Kaufleute, 

bie  fid]  namentlid)  in  rJorbbeutfd^lanb  3U  (Silben  3ufammentaten, 

früt)  in  einen  gemiffen  (Segenfa^  3U  ben  ̂ anbmerfern.  (£5  mären 

uor  allem  bie  Cud]l^änbler ,   bie  (Semanbfebneiber,  bie  großes 

Knfel^en  genoffen,  infolge  it|res  l^äufig  bebeutenben  IDoI^Iftanbes 

auch  mit  ben  ,,(Sefd|Ied|tern"  3ufammentoirf ten  unb  bie  5tabt= 
politif  beftimmenb  beeinflußten.  Kleinl^anbel  in  Cauben,  (5e= 

mölben  ufro.  trieben  in  ber  -^eimat  aud]  biefe  größeren  Kauf= 

leute,  aber  ein3elne  t>on  it^nen  famen  bod)  aud]  3U  einer  be= 

ftimmenben  Ceilnat^me  am  großen  internationalen  Derfel|r,  3U  einem 

(Sroßt^anbel,  bei  bem  fie  fid]  natürlid)  feinesmegs  auf  ben  ̂ ndi^ 

banbel  befd^ränften,  fonbern  ben  3mport  ber  orientalifdben  JDaren 

aus  3tcilien  unb  5Icmbern,  it^ren  unb  ber  beutfeben  JDaren  Der== 
trieb  nach  Horben  unb  0ften  (non  voo  man  mieber  namentlich 

Hobftoffe  b^^^inbraebte)  eifrig  pflegten  unb  große  (Seminne  babei 

batten.  Der  beutfd^e  Kaufmann  metteiferte  nun  in  internationalen 

^anbelsfabrten  mit  bent  ̂ talxenev^  ber  ben  £eoantebanbeI  fd^on 

feit  längerem  uon  Hy3an3  meg=  unb  bireft  an  ficb  geriffen  liatte^ 
biefe  orientalifcben  IDaren  aud]  felbft  in  JDefteuropa,  auf  ben 

2T(effen  ber  (Ebampagne,  in  (£nglanb  unb  5Icinbern,  oertrieb  unb 

bafür  Duebe  unb  IDoHe  eintauf d]te  —   oon  feiner  Hotte  im  (Selb- 
oerfebr,  ber  3unäd]ft  oor  allem  an  bie  (Lbiam^agnet  HEeffen  am 

fnüpfte,  gan3  abgefeb^n.  Zfixt  Deutfd^Ianb,  bas  ja  nid]t  att3ur>iel  an 

ben  oon  ihnen  begehrten  (£r3eugniffen  bot,  febeinen  bie3t<^Ii^^^J^  &od) 

meniger  bireft  gebanbelt  unb  feltener  fid)  bort  niebergelaffen  biaben, 

als  man  früher  annabm.  Der  Deutfd^e  feinerfeits,  ber  nun  aud)  ben 

3uben  aus  ben  (Silben  unb  oon  ben  HEeffen,  b.  b- 
H?arenbanbel  oerbrängte,  taufebte  gegen  feine  Hobftoffe  ufm.  bie 

orientaIifd)=itaIienifcben  Klaren  oielmebr  auf  ben  2TEeffen  ber  (£bam^ 

pagne  oon  bem  J^talxenev  ein,  balb  aber  fid^erte  ficb  menigftens 

ber  fübbeutfdie  Kaufmann  feine  Ceilnabme  am  italienifd]en  tPelt- 

banbel  aud^  burd^  birefte  Wahrten  nach  Italien,  oor  allem  nach 

Denebig,  oielleicbt  fd]on  im  \\.  ̂ abivbixxnbevt 

Die  Anfänge  einer  bauernben  5^ftf^fenng  im  Kuslanb  fallen  in 

bas  \2.,  meitere  Hieberlaffungen  folgen  im  \3.  3(^b^biiTtbert.  Das 

Dorgeben  ber  beutfeben  Kaufleute,  bie  braußen  ebenfo  mie  babeim 

(Senoffenfebaften,  (Silben  bilbeten  unb  eigene  ̂ öfe  einrid^teten, 
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^ntfprid]t  ber  Krt  ber  Xtieberlaffung  in  ̂ öfen,  wie  fie  im 

Znittelmecrgebiet  feit  Seginn  bes  Zfiittelaltevs  orientalifd^e  Kauf= 

leute  üielfad]  gegrünbet,  roie  fie  bann  norgefd^rittenere  Kbenb- 
länber,  nor  allem  roieber  bie  ̂ talxenev^  ebenfalls  eingerid|tet 
I^atten.  3^  5rembe  fonnte  eben  nur  bie  genoffenfd]aftIid]e 

©rganifation  bem  Kaufmann  ein  burd^  priuilegien  gefd^ü^tes 

Cätigfeitsfelb  fid^ern.  £in  frül^er  Knsiei^ungspunft  für  bie  roeft= 
unb  norbeuropäifd^en  Kaufleute  u>ar  ruegen  feiner  lüolle  unb 

Cud]e  (£nglanb.  fjier  gab  es  Dereinigungen  norbfran5Öfifd]er, 

f[anbrifd]er,  and\  f!anbinauifd]er  (bänifd^er)  Kauf  leute.  3^  iPeft= 
europa  u>ar  für  biefe  Pereinigungen  bas  nieberbeutfd^e  JPort 

^anfe  allgemein  üblid)  geroorben.  ben  flämifd^en  unb  norb= 

fran3Öfifd]en  J^anfen  trat  fpäter  and]  eine  „£ian\a  Kllemanniens'', 
bie  aifo  einen  erften  nationalen  gufammenfd]Iug  non  Kn= 
gel^örigen  uerfd^iebener  Stämme  seigt.  ̂ uerft  maren  es  bie 

Kölner  gemefen,  bie,  in  5ortfe^ung  bes  fet^r  alten  ̂ anbels  ber 

tPeftbeutfd^en  mit  (Englanb,  in  £onbon  eine  (Silbe  unb  and)  ein 
eigenes  ̂ aus,  bie  fpätere  (Silbt^alle,  t^atten.  5ür  basfelbe  roirb 
halb  nad]  UöO  ber  Föniglid^e  5d)ufe  urfunblid]  beftätigt.  Die 

Kölner  -^anfa  fud^te  aud^  anfangs  bie  übrigen  beutfd^en  Kauf= 
leute  3u  uerbrängen.  Kber  bie  ZXotmenbigfeit  bes  ̂ ufammen= 

fd]luffes  fiegte.  —   ät|nlid^  roar  es  auf  einem  anberen,  nörblid]en 
(Sebiet,  in  IPisby  auf  (Sotlanb,  u>o  fid]  a\xd\  bie  borti|in  immer 

3al^lreicper  Fommenben  beutfd^en  Kaufleute  5unäd]ft  in  (5enoffen= 
fd^aften  nad]  it^ren  ̂ eimatsorten  vereinigten,  bann  aber  eine  ge= 
meinfame  Perbinbung  bilbeten.  Xfixt  ben  (Sotlänbern  gingen  bie 

Deutfd^en  andi  in  bas  ruffifd]e  fjanbelsgebiet,  unb  rxadi  bem 

Porgang  ber  alten  ffanbinavifd^en  ^anbelsnieberlaffung  bes 

(SotenI|ofes  in  riorogorob  grünbeten  fie  bort  and)  einen  beutfd^en 

i^of,  rDol|l  €nbe  bes  \2.  3^  Hormegen  fobann, 
in  Bergen,  beftanb  eine  beutfdie  ̂ anbelsnieberlaffung  nad|  Bugge 

fd)on  in  ber  2T(itte  bes  \3.  —   ̂u  biefer  §eit  t)ören 
mir  benn  aud]  von  einem  Bunb  beutfd]er  Kaufleute  in  5Icinbern, 
bem  großen  (Sebiet  ber  Permittlung  orientalifd^er  unb  füblid^er 

IParen  für  IPeft=  unb  Borbeuropa.  Unb  in  felbft,  von  bem 
eben  fd]on  gefprod^en  mürbe,  t^atten  bie  Deutfd^en  bereits  \228  ben 
Fondaco  dei  Tedeschi  in  Penebig  eri^alten.  5reilid^  maren  I^ier 

bie  Deutfd^en  bie  Kbi^ängigen  unb  Beauffid^tigten  unb  von  ben 
3talienern  nur  in  beren  eigenem  ̂ xxieice\\e  gebulbet.  Blieb  ber 

^anbel  mit  3talien  vor  allem  bie  Domäne  ber  fübbeiitfd^en  Kauf= 
leute,  fo  mar  bie  ber  norbbeutfd^en  ber  ̂ anbel  mit  ben  nörblid^en  unb 
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öftUd^en  (Sebxeten  mit  ii^rer  5üIIe  von  Hol^probuft^n,  jumal  feit^ 
bem  nad]  ber  Kolonifation  bes  flamifd^cn  ©ftens  aus  i>en  3al^[reid)en 
neuen  beutfd^en  Stabten  unterneB)mungsIuftige  Kaufleute  in  biefe 

£anbe  ful^ren.  —   2tus  bem  5u[ammenfd)Iu§  ber  beutfd)en  Kaufleute 
in  (Englanb  unb  im  Horben  ift  befanntlid]  ein  Hunb  ber  Stabte 

entftanben,  benen  biefe  Kaufleute  entftammten  unb  bie  burd] 

beren  3^tereffen  in  il^rer  politif  beftimmt  mürben.  Die  fjaupt^ 
aufgabe  biefes  großen  Hunbes,  beffen  äußere  (5efd]id^te  l|ier 
ni^t  er3äi^It  roerben  foU,  ber  d]arafteriftifd)ermeife  lange  ben 

Hamen  ,,ber  gemeine  Kaufmann"  fixiert  unb  erft  feit  ber  ZfCxtte 

bes  ̂ abivlinnbevts  als  „beutfd^e  ̂ anfe"  be^exd\net  mirb, 
,,mar  immer  bie  ̂ örberung  bes  Kuslanbt^anbels  unb  bie  5id|erung 

berbortigen  fjanbelsnieberlaffungen".  Hatürlid]  fpielten  aber  beim 
^anfabunb,  beffen  (5runblage  bie  Sd^iffal^rt  bilbete,  aud)  bie 
Sid^erung  bes  ffanbelsuerfet^rs  im  Binnenlanbe,  bie  5örberung 

ber  Herfet|rsintereffen  gegenüber  ben  ̂ oHpIadfereien,  ber  reditlid^e 

5d)u^  ber  exn^elnen,  bie  Durd^fe^ung  bes  Canbfriebens  in  jener 

raub=  unb  friegsluftigen,  unfid^eren  ̂ eit  ii^re  Holle. 
Darin  entfprid|t  er  ben  nid^t  minber  non  I^anbelspolitifd^en 

3ntereffen  I^eruorgerufenen,  3ugleid]  aber  ftarf  poUtifd]  gefärbten, 

großen  binnenlänbifd^en  Stäbtebünben,  bem  Hiitte  bes  \3.  '^abiv^ 
l^unberts  entftet^enben  rl^einifd)en  Stäbtebunb  unb  bem  ein 

i^unbert  fpäter  fid]  bilbenben  fd]mäbif d^en.  (£s  bebeuteten  biefe 
Stäbtebünbe  eine  neue  pt^afe  ber  auffteigenben  (Entmicflung  ber 

Stabte  überl^aupt,  it^rer  Selbftänbigfeitsbeftrebungen  unb  it^rer  be^ 
reits  frül^er  beobad^teten  poIitifd]en  Betätigung.  (Ein  ftarfer  ®egen^ 
fa^  3um  Kbel,  aber  aud^  met^r  unb  mel^r  3U  ben  £anbesE|erren,  ben 
dürften,  tritt  i^eroor.  Das  neue  IDirtfdiaftsIeben,  beffen  Sifee  bie 

Stäbte  bilben  —   non  ber  neuen  (6elbu>irtfd]aft  merben  mir  nod^ 

(5.  H32f.)  I^ören  — ,   fel^t  ftd]  aud)  äu^erlid],  politifd^  burd],  mie 
auf  feinem  Hoben  aud]  neue  fo3iaIe  Deri^ältniffe  fid^  bilben  unb 

eine  eigenartige  Kultur  entftel^t.  €ine  neue,  bemofratifd)  gefärbte 

^eit  ift  im  Ku3uge,  aber  3unäd|ft  übermiegt  aud)  in  ben  Stäbten 

jene  ariftofratifd^e  ^ext^axbe,  Hitterlid)  lebenbe  patri3ier  maren, 

mie  mir  (5.  H05)  fallen,  bie  ma^gebenbe  Sdixd\t  in  it)nen.  2Han  I^at 
mit  Hed|t  I^ernorgel^oben,  mie  biefe,  in  il^rer  gan3en  £ebenst]altung 
fid]  non  ben  übrigen  Kreifen  unterfd^eibenbe,  boeb  nor  allem  non 

ben  ,,ftol3en"  reichen  Kaufleuten  geführte  Sdixd\t  trofe  i^res  Käftern 
geiftes  unb  ihrer  fjerrfebfuebt  bie  eigentliche  (ßrünberin  ber  ftäbti' 
fd)en  HTacht  unb  Kultur  gemefen  ift.  Diefe  Zfiännet  hetben  bie  be= 
beutenben  Befeftigungen,  bie  großen  Kird^en  unb  öffentlichen  Bauten, 
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benen  il^re  ftol3cn  5teint)äufer  entfprad^en,  in  erfter  Cinie  an= 
geregt  unb  pollenbet,  fie  l\aben  ben  (5runb  gelegt  3U  ber  ftäbtifd^en 

5clbflr>em)altung  voxe  3U  ber  felbftänbigen  ftäbtifd]en  politif  nad| 
äugen. 

Vas  auf  bem  (5ebiet  I^5I|erer  Kultur  füt|renbe  (Element 
bleibt  aber  aud)  in  ben  Stabten  bie  (Seiftlid^feit,  bie  allerbings 

immer  ftärfer  non  bürgerIid]=bemoFratifd]em  (Seift  erfüllt  roirb, 
bis  il|r  bie  £aienfct)id]t  bie  Kulturpflege  xxad\  unb  nadi  abnimmt, 

gunddift  triumpl^iert  überl^aupt  in  ber  IDelt  bes  \3, 
neben  ber  ritterlid)en  fül^renben  5d]id]t,  neben  bem  bäuerlidien 

primitiueren  (Element  unb  bem  bürgerlid^en  Crdger  ber  §uFunft 

bieKird^e  als  alte  Kulturmad] t   nod]  burd^aus.  2lus  5ranF= 

reid]  roar  nid|t  nur  bie  fiegreid^e  u>eltlid]=l:^öfifd)e  Kultur  gefommen, 
fonbern  uorI|er  aud]  jener  ftrengfird)Iid]e  (Seift,  ber  bann  aber 

aud]  einen  neuen  Kuffd]roung  fird]lid]'FuItureIIen  Cebens  ein= 
leitete.  (Sotif  unb  S^olaftif  finb  bie  grogen  aus  5i^(tnFreid] 

ftammenben  (Erfd^einungen ,   in  benen  man  3undd^ft  Kultur= 
fd]Spfungen  ber  (Seiftlid^feit  felgen  mug,  in  benen  uiel  non  bem 
(Seift  ber  neuen  Seit  nad]  ben  Kreu35Ügen  verarbeitet  ift.  Wenn 

man  in  ben  I|od]ragenben  gotifd^en  Kird]en  ber  Stdbte  fpdter 

gemig  aud)  bas  mdd|tig  aufftrebenbe  Sürgertum  fid]  tviberfpiegeln 

felgen  barf,  rvenn  fte  ftd)  3um  Ceil  gerabe  aus  ben  2tnfprüd]en 

ber  u>ad)fenben  ftdbtifd^en  Sevölferung,  benen  bie  romanifd]en 

Bauten  nid|t  mel^r  geredet  mürben,  entmidelt  I|aben,  wenn  an 
ii^rer  €rrid)tung  unb  (Seftaltung  in  immer  grögerem  ̂ age  £aien 
als  Reifer  unb  vor  allem  als  ted]nifd)  ausgebilbete  Bauleute 

beteiligt  rvaren,  fo  finb  jene  Bauten  bod]  in  erfter  Cinie  bie 

ert^abenften  beugen  ber  2T(ad)t  bes  priefterlid]en  (Elements,  bes 
fird^Iid^en  (Seiftes  im  Polfe  unb  bes  Fulturellen  Könnens  ber 

(Seiftlid]en ,   nid?t  eines  ber  IDelt  3ugetvanbten  Sinnes.  Kuf 
(Sott  unb  bas  Überirbifd]e  rvar  iF)rem.  gan3en  IDefen  nad]  aud| 

bie  Sd]olaftiF  gerid^tet,  bie  rvie  bie  (Sotif  bie  fünftlerifd]e, 
fo  bie  geiftige  ̂ öl^e  ber  geiftlid^en  Kultur  reprdfentiert  (im  übrigen 

aber  eine  nod)  nid]t  genug  erforfd^te,  lange  Dorgefd^id^te 

liat).  Kud]  in  if)r  ftedt  anbererfeits  etrvas  vom  Iaiifd]en,  freier 

gerid^teten  (Seift.  Bad^bem  jene  asfetifd^e  Hid]tung  in  5ranf= 
reid]  eine  Demad)Idffigung  ber  Stubien  ̂ erbeigefüf^rt  Blatte,  mar 
biefes  £anb  im  \2,  ber  geiftige  ITlittelpitnft  bes 

Kbenblanbes  gemorben,  insbefonbere  paris.  S^nmer  maffenB^after 
ftrömten  nun  beutfd^e  KBerifer,  bie  in  5ranfreid]  bas  geiftlidie 

ITTufterlanb  faB|en,  bortB^in  unb  übertrugen  bann  bie  neue  geiftige 
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Strömung  and)  in  bte  ̂ eimat,  vooiixn  fte  aber  bei  ber 

nationalität  bes  geiftlid]=geiftigen  £ebens  —   ber  gro§e  in  paris 

lebenbe  Jllbertus  roar  3.  B.  ein  'Deutfdier  —   aud)  auf  anbere 
JDeife  brang.  Vas  Zentrum  biefes  £ebens  blieb  bie  Cl^eologie, 

aber  eine  Ci^eologie,  bereu  (glaubensfä^e  pI|iIofopI^ifd]  burd]= 

bad^t  mürben,  bie  3U  einem  pt^ilofopi^ifdien  ®ebanfenfvfteme  er= 
blutete.  Un3u>eifeII^aft  gel^t  biefe  Strömung  3U  einem  u>efentUd]en 

Ceil  auf  bie  geiftigen  €inflüffe  bes  3^Icim,  benen  fid)  feit  ben 

Kreu33Ügen  bas  3lbenblanb  geöffnet  l|atte,  unb  burd]  bie  biefem 
uor  allem  mieber  bie  gried)ifd]en  pI|iIofopt^en  unb  fonftigen  Jtutoren 

unter  fpanifd]=iübifd)er  Vermittlung  betannt  mürben,  3urücf.  2lud) 
fonft  maren  biefe  ̂ inflüffe  bamals  3U  fpüren.  Vev  2tuffd]mung 

ber  2TEebi3in  in  Italien  unb  5i^cmfreid)  (2TiontpelIier)  mie  ber  ber 
naturmiffenfd]aftlid]en  Stubien  gel^ören  t^ierl^er.  Dort  mibmeten 

ftd]  biefen  Stubien  aud]  fd^on  £aien,  ebenfo  mie  ber  3iin5pruben3, 
bie  mit  bem  2lufblüt|en  ber  Hed]tsfd]ule  3U  Bologna,  aber  aud)  ber 
nid]t  minber  mid]tigen  3U  0rleans  bamals  ebenfalls  einen  an 

bie  2Intife  mieber  ftärfer  anfnüpfenben  2tuffd]mung  nal^m. 

gurüd  traten,  uor  allem  gegenüber  ben  metapt^Yfifd]  =   logifd?en 
(gmeigen,  bie  fd]on  burd^  jene  asfetifd^e  Bemegung  befdmpften 

poetifd]==grammatifd]  =   literarifd|en  Stubien.  Der  groge  2TEeifter 
ber  XViffenfd^aft  mürbe  2tri[toteIes ,   bie  Quelle  ber  IDai|rl^eit, 

freilid]  burd^aus  tl^eologifd)  3ured]tgeftufet  unb  namentlid]  forma= 
liftifd)  uermertet.  Von  Bebeutung  mürbe  er  insbefonbere  aud] 

für  bie  Dialeftif,  bie  nun  meift  ber  fjauptunterrid^tsgegenftanb 

unb  in  bem  nunmel^r  I|öd]ft  mid^tigen,  mieberum  formaliftifd)  ge= 
füt^rten  Sd)uU  unb  2Tleinungsftreit  bie  eigentlid^e  2T(eti|obe  ber 

Sdiolaftif  mürbe.  Xfian  barf  über  biefem,  eben  uor  allem  burd^ 

fd]ulmä§ige  Übung  entmidelten,  3ugefpi^ten,  fünftlid^en,  äu§erlicb= 

formalen,  alles  begriffsmäßig  3uftußenben,  aud)  mieber  ftarf  uer= 
feinerten,  beforatmen  Creiben  nid^t  bas  mefentlid]e  2T(oment  über= 

feilen,  baß  bamit  bocb  eine  fei|r  bebeutenbe  Sd|ulung  bes  Ver^ 
ftanbes  eini|erging,  baß  überi|aupt  bas  Denfen,  bie  Vernunft 
eine  entfdieibenbe  Holle  fpielte.  Hian  gelangte  bod|  3U  einem 

felbftänbigeren  miffenfd|aftlid|en  Denfen.  <£s  i|anbelt  fid|  mirflidi 
um  pI|ilofopt|ie,  freilidi  um  mittelalterlidie  pi^ilofopI|ie. 
J^aupt3iel  mar  bie  Vereinigung  t>on  (ßlauben  unb  Denfen, 

Ciieologie  unb  pi|ilofopi|ie,  mobei  bie  leßtere  aber  bie  Dienerin 

mar.  (Eben  5ranfrei(i|,  mo  bas  »Studium«  überl|aupt  blüi|te, 
ift  mieber  bie  fjauptpflegeftätte  ber  Sdiolaftif,  unb  au(i|  als  foldie 

äußert  es  feinen  bamals  gemaltigen  (Einfluß  auf  Deutfd|lanb. 
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3n  Paris  let^rte  and\  lange  ber  Doctor  universalis,  O^omas 
von  Kquino,  ber  in  feinem  Syftem  jene  erftrebte  Bereinigung 

er3ielt  3U  l\aben  glaubte.  IDie  ii^m  bann  (Segnet  erftanben,  roie 
überl^aupt  bie  5d]oIaftif,  bie  Uniuerfitätsroiffenfd^aft  bes  fpäteren 

2TfitteIaIters ,   fid|  meiter  unb  freier  entoicf eite ,   u>irb  uns  nod^ 

(5.  \62  f.)  befd^äftigen. 

3^benfaIIs  beftätigt  auch  bas  geiftig=geiftlid]e  £eben,  mie 
roid^tige  Keime  fid]  gerabe  im  \3. 
aud)  im  übrigen  Kbenblanb  eine  ber  frud?tbringenbften  perioben 

mar  unb  befonbers  für  5tctnfreid]  eine  <geit  bes  (Slan^es  barftellt,  enb 

falteten.  £s  ift  in  ber  Cat  eine  ̂ eit  allgemeiner  (5eltenb  = 
mad^ung  ber  Kräfte.  Cs  baiint  fid]  bereits  eine  21usgleid]ung 
3U)ifd]en  ben  2Tcdd]ten  bötierer  Kultur  unb  ben  ftarfen  ̂ äl^igfeiten 

bes  Dolfstums  an.  Cs  ift  eine  <§eit  materiellen  (Sebeibiens,  wie 

es  vot  allem  burd)  bie  fid)  fraftuoH  b\ebenben  nieberen  BoIfs= 

fd|id]ten,  ben  Bauer  unb  ben  Bürger,  oft  mit  I|artem,  rücf[id]ts= 
lofem,  gemalttätigem  Cgoismus  erftrebt  unb  burd^gefefet  mirb. 

Die  alte  Ungebänbigtl^eit  —   papft  pafdialis  II.  fürd^tete  bie 

IBiIbl|eit  ber  Deutfcben!  —   tritt  babei  nod]  immer  3utage;  fie 
3eigt  and)  ber  Bitter,  je  mel^r  er  bie  I^öfifd^e  Berbilbung  r>on 

fid)  abftreift.  2tucb  bie  alte  friegerifcbe  2lber  ift  nod]  ftarf  be^ 
merfbar,  nid]t  nur  beim  Bitter,  ber  ben  IDaffenberuf  e^flufiu  für 

fid]  in  Knfprud]  nafyn.  Der  Bauer  f ennt  nod]  Webit  unb  IBaffen ; 
ber  Bürger  ift  nod]  fein  ftubenl]odenber  pl]itifter.  Die  Stäbte 

finb  Burgen,  Heftungen;  bie  fünfte  finb  JBel]rförper;  bie  B)affen= 
Übungen  fpielen  eine  große  Bolle.  2lber  ber  5d]merpunft  ber 

bäuerlid]en  unb  bürgerlichen  Cätigfeit  liegt  nun  bocb  aus= 
fd]ließlid]  in  ber  mirtfd]aftlid]en  Krbeit.  2lHmäl]Iid]  beeinträchtigt 

bie  aufblühenbe  ftäbtifd]e  Cntmicflung  jene  agrarifd]e  Ktmofphäre, 
bie  noch  immer  über  bem  (Sanken  liegt.  IBeniger  3eigt  fid]  ber 
Cinfluß  bes  Bürgertums  3unächft  im  geiftigen  unb  fünftlerifd]en 

Ceben.  Dagegen  fahen  mir  eine  Caienfultur  äfthetifd]=gefell== 
fchaftlid]en  Charafters  fid]  im  Bittertum  entfalten.  Der  äfthctifd]e 

Charafter  ber  Seit  3eigt  fidh  ferner  in  jenem  großartigen  Aufblühen 
ber  bilbenben  Künfte.  Diefem  3uleßt  (5.  auch  für  bas  geiftige 
Ceben  beobad]teten  fulturellen  (ßebeihen  entfpricht  im  poIitifd]en 

Ceben  wenigstens  teilmeife  nod]  eine  ̂ ortfeßung  bes  ftaufifchen 

(Standes,  Kber  bereits  ber  uon  ber  feinften  Kultur  feiner  §eit 
erfüllte  5riebrich  II.  mehrte  ber  poIitifd]en  Set\plittemng  faum 

nod] :   bie  fich  aus  ben  großen  Cehnsträgern  entmicEelnben  Canbes= 
hcrren  mürben  vielmehr  in  ihrer  ̂ ad]tftellung  anerfannt.  3^ 
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faiferlofen  als  eine  gentralgeroalt  übert^aupt  fel^Ite,  nal^m 
bas  freie  Spiel  ber  Kräfte,  t>or  allem  and]  bie  gemalttätige 

Haubluft,  einen  gefäi^rlid^en  (El^arafter  an/ 
Die  beutfd^e  J^egemonie  in  €uropa  mar  bamit  um  fo  mel^r 

er[d|üttert,  als  gerabe  anbere  Staaten  in  bie[er  geit  3U  nationaler 

Konfolibierung  gelangten,  5i^cinfreicb  t>or  allem,  (Englanb  unb 
Spanien.  Kud]  in  3talien  3eigte  fid]  ein  Kuffd]mung  bes  Hationab 

gefüi|Is.  3n  Deutfd]Ianb  ging  bie  Hid]tung  auf  immer  größere 
JTCad^tooIIfommenl^eit  ber  uerfdiiebenen  Canbest^erren,  bie  bie 

in  5i^cmfreid]  fo  mirffarne  (£in5iei|ung  erlebigter  Cel^en  burd^  ben 

König  uerl^inberten,  it^n  non  jeber  €inmifd)ung  in  bie  2tusübung 

ber  erblid]  gemorbenen  ̂ mter  burd|  fie  ausfd]Ioffen  unb  ungefäl^r 

bie  Hed]te  ansübtenf  bie  frül^er  ber  König  getrabt  I^atte.  IDie 

fräftig  bie  £anbesl^errfd]aft  fd]on  im  \3.  3cil^rl)unbert  ftabiliert 

mürbe,  I^at  S^angenberg  för3lid)  näB^er  ausgefüi|rt.  Dag  ber 
Kbel,  ber  feine  ämter  (mie  bie  bes  Burggrafen,  (Srafen,  Dogtes)  als 
erblid]e  £el^en  betrad^tete,  burd]  feine  Selbftänbigfeitsgelüfte  bie 

CanbesB^erren  ebenfo  oB^nmäd^tig  mad]te,  mie  es  ber  gentraBgemalt 

non  iB|nen  miberfaB^ren  mar,  B^inberten  biefe,  inbem  fie  iiofvediU 

Bid^  gebunbene  2TünifteriaBen  3U  B|öfifd]em,  militärifd^em  unb  Der= 
maltungsbienft  gegen  Befolbung  burd^  (5eBb  ober  gegen  DerleiB^ung 

nid]t  erblidier  £eB)en  unb  fonftiger  Benefi3ien  unb  (Einfünfte  B|eran= 
3ogen,  überB|aupt  bie  Verfügung  über  erlebigte  CeB^en  immer  in 
iB^rer  ̂ anb  beB|ietten,  im  übrigen  iB^ren  Befig  als  2T(ad]tmitteI 

ober  ftänbig  3U  uermeB^ren  unb  möglid]ft  ein  gefd]Boffenes  Cerri= 
torium  3U  fd^affen  fud]ten.  Sie  erreid|ten  (f.  S.  9^),  ber  2lbeB, 

um  fid)  bie  PorteiBe  bes  5ürftenbienftes  nid]t  entgeB^en  3U  taffen, 

in  bie  ZHinifterialität  eintrat.  Diefe  mürbe  iB^rerfeits  baburd]  ge= 

B)oben  —   mir  B^örten  fd^on  (S.  93)  uon  ber  Sufammenfd^meB3ung 
ber  uerfd|iebenen  (Elemente  3U  ritterlichen  Lehnsmannen,  bie  aber 
3unäd]ft  uom  Cerritorialherrn  abhängig  maren  unb  erft  fpäter 

(Eman3ipationsgeBüfte  entmidetten.  Diefe  2TEinifteriaIen  mürben  nun 
als  Kmtleute  ufm.  bie  Cräger  einer  balb  3iemlich  ftraffen  unb 

meitfichtigen  Permaltung  bes  Cerritoriums,  beffen  (Sefd^loffenheit 
freilid]  geiftliche  unb  reid^sunmittelbare  (Sebiete  unterbrad^en. 

(Ebenfo  brängten  fie  im  fürftlid^en  Hat  Klerus  unb  2lbel  mehr 
unb  mehr  3urüd :   es  bilbete  fid)  fpäter  ein  ftänbiger  oberfter  Hat 
als  ̂ entraluermaltung  über  ber  lofalen  Kmtsuermaltung.  Diefes 

Beamtentum  nahm  nun  fchon  bie  meiften  ber  fpäteren  fürft^ 
lid^en  Aufgaben  erfolgreich  in  Angriff,  bie  Durchführung  birefter 

Steuern,  bie  ©rbnung  non  VCinnie,  2T(ag  unb  (5emid]t,  bie  5ürforge 
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für  IDirtfd^aft  unb  Vevtel\t,  unb  mad^te  fid)  im  unb  (5erid)ts= 
we\en  aud)  fd?on  ber  Kird]e  gegenüber  geltenb.  Kber  nad]  menigen 

3cil)r5el)nten  mürbe  alles  unterbrod]en.  T>ie  Hitler  fud?ten  fid)  t>ont 
Canbes^errn  unabt|dngig  5U  mad^en,  fie  bilbeten  felbftbemu^te 
Körperfd]aften  unb  benufeten  biefelben  Hcittel  ber  Emanzipation 

mie  bie  5üi^ft^n  gegenüber  bem  König.  Die  Stabte  Italien  fid] 

fd)on  uorl^er  immer  felbftänbiger  entmicfelt,  unb  ebenfo  I^ieft  ber 

Klerus  immer  3d£|er  an  feinen  alten  Privilegien  unb  ̂ i^^ii^citen  feft. 

Es  mar  ber  frifd]  aufftrebenbe  ftdnbifd^e  Staat,  vor  bem  bie  junge 
£anbest^errfd]aft  auf  lange  geit  I^inaus  fapitulieren  unb  il|re 

HTad^tmittel  preisgeben  mu^te,  bis  fpdter  bie  allgemeine  Zerrüttung 
mieber  3um  Eingreifen  bes  erftarften  5ürftentums  fül^rte. 

Zundd]ft  liegt  in  bem  gegenfeitigen  JDiberftreben  ber  vielen 

fleinen  (Bemalten  —   an  ftd]  ein  Zeid^en  frdftigen  Cebens  in  allen 
Sd)id]ten  unb  Dorbebingung  für  bie  großen  Sd]öpfungen  ber 

fjanfa  u.  a.  —   ber  be3eid]nenbe  politifd^en  Cebens.  Es 
mar  mieber  ber  alte  t>erbunben  mit  oft 

unbdnbigem  Egoismus,  mit  -Habgier  unb  Hid)tad]tung  ber  fittlidien 

Banbe.  Dergeblid]  maren  bie  gegen  bie  5^l^be=  unb  Haubluft  fd]on 
im  \2.  iinb  fpdter  immer  mieber  von  ber  gefd]mdd]ten 

Z^ntralgemalt  aufgenommenen  Canbfriebensbeftrebungen ,   5umal 

bei  ber  brüd]igen  Cel^nsverfaffung.  (Segen  bas  rduberifd^e  Creiben, 
gegen  bie  5elibeluft  unb  bas  3um  mirflidien,  formell  ausgebauten 

Hed]t  gemorbene  5el|bered]t  —   feit  bem  großen  Canbfrieben  von 
\235  fud)te  man  burd]  eine  bered]tigte  unbered^tigten 

5U  fteuern  — ,   fur3  gegen  bie  allgemeine  Unfid]erl|eit  fanb  man  nur 
mieber  in  ber  Selbftl^ilfe  ein  Hüttel,  freilid]  in  einer  mit  bem 

alten  genoffenfd)aftlid]en  (Beift  verbunbenen  Selbftl|ilfe,  in  ber 

Bereinigung  ber  burd]  gleid]es  '^^niexeWe  Berbunbenen.  dürften, 
Stdbte,  and]  bas  megen  feiner  Berarmung  unrul^igfte  Element, 

bie  Hitler,  fd]loffen  fid]  3U  Bünben  sufammen,  in  ber  Sd|mei3 

freie  Bauern  3ur  Eibgenoffenfd^aft.  Dod]  liegt  ber  -^öl^epunft 
biefer  Entmicflung  im  J^aiiviinnifevt ,   als  bie  unb 
Haubluft  immer  3unal^m.  Das  \3.  3cil^rl|unbert  faf^  nod]  nad\ 
bem  3^üerregnum  bie  energifd^e  5riebensförberung  burd)  Hubolf 

von  Ejabsburg.  3^  ganzen  mirb  aber  ber  politifd^e  partifularis=^ 
mus  mel^r  unb  mel^r  5ur  Signatur  ber  ̂ eit,  unb  bas  beutfd^e 

Heid]  als  fold]es  beftet]t  eigentlid]  mel]r  burd]  bas  Sd]mergemid]t 
feiner  Crabition  als  burd]  mirflid]e  2Had]tftellung.  Eben  bas 

£el]nsmefen,  auf  bem  es  berul]te,  l]atte  es  ol]nmdd]tig  gemad]t, 
militdrifd]  unb  finan3iell.  Es  ift  nun  nid]t  nur  bas  felbftdnbige 
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(5ehaxen  aller,  aud]  t>er  fletnen'  politifd^en  (Sewalten  unb  eigene 
ftänbigen  Bilbungen ,   fonbern  aud)  bie  au§erorbentIid)e  2lb= 
fonberung  ber  ein5elnen  Stänbe,  bte  bas  allgemeine  Kuseinanber 

namentlid?  ber  fpäteren  Seit  I|erporruft.  lüie  bie  Stänbe,  faft 
unabl^ängigen  Staaten  gleid],  nad]  befonberem  Hed^t  leben,  bie 
einen  nad)  geiftlid)em  (fanonifd^em),  bie  anbern  nad)  ritterlid)em 

let)nsred)t,  bie  britten  nad)  5tai^tted\t,  [o  gibt  fid)  and)  bie 
Kultur  gemiffermagen  ftänbifd).  lüir  tonnen  bas  fpäter 

3.  in  ber  £iteratur  beutlid)er  verfolgen,  in  ben  (Sattungen 

ber  gei[tlid)en,  ritterlichen,  bürgerlichen  X>ichtung.  5i^^iJich  fahen 
mir  (5.  \05f.),  ba^  eine  S^itlang  bie  ritterlid)e  Kultur,  bereu  Slüte 

ja  auch  nod)  in  bie  erften  3<^h^5^h^^^ 
fällt,  bie  anberen  Stäube  mit  ergriff.  Kber  im  allgemeinen  ift 

bie  Kultur  biefer  unb  ber  folgenben  Seit  ,,partialfultur'',  mie 
fie  3-  Burdh<^^^^l  treffenb  genannt  h^l-  fräftiges  fulturelles 
Ceben  ift  3um  Ceil  gerabe  baburd)  tievvovgevnfen, 

Knbererfeits  tragen  nun  bie  Stäube  felbft  mieber  jenen  ftarf 

internationalen  natürlich  unter  Sefchränfung  auf  bas 

d)riftlid)e  Kbenblanb,  feit  jeher  ber  geiftlid)e  5tani>f  aber,  mie 
roir  (S.  85)  fahen,  aud)  bas  Hittertum,  bas  Bürgertum,  befonbers 

ber  Kaufmann.  3nternationaIen  (Liiavattex  trug  überhaupt  3um 
Ceil  bie  gefamte  Kultur.  Sn  ben  fchon  befprod)enen  gemeinfamen 
5a?toren  maren  nun  bie  ftärferen  Berührungen  mit  bem  ©rient 

hin3ugetreten ,   bie  3unäd)ft  bei  ben  Komanen,  bann  aud)  bei 
ben  übrigen  Kbenblänbern  3U  einem  Kusgleid)  3U)ifd)en  ben 

heimifd)en  Kräften  unb  ben  neuen  Anregungen  führten.  -^öfifd)e 

Kultur,  Sd)olaftif  unb  (Sotif  3eugen  bauon,  alle  mehr  als 
nationalen  Ch^rafters. 

3ft  alfo  bie  Kultur  bamals  teilmeife  Stanbesfultur,  anberer== 
feits  mieber  pielfad)  international  gefärbt,  fo  ift  fie  meiter  3U 

einem  guten  Ceil  aud)  infofern  nid)t  nationale  (Sefamtfultur,  als 
bie  Stammesgegenfä^e  nod)  immer  ihre  Holle  fpielen.  ©er 

fjauptgegenfa^  ift  je^t  meniger  ber  3u>ifd)en  ben  Sachfen  unb 

ben  grauten  als  ber  3mijd)en  Sad)fen  unb  ,,Schmaben",  b.  h- 
3U)ifchen  Hieberbeutfd)en  unb  ©berbeutfchen.  (£r  tritt  fd)on  iievvov 
unter  ben  falifd)en  ̂ errfd)ern,  namentlid)  unter  ̂ einrid)  IV.  unb  V., 
roobei  auch  Chüringer  3U  ben  Sachfen  iiielten ;   er  fpielt  bann 

aber  aud)  in  ben  politifchen  (Segenfa^  5U>ifd)en  ben  (urfprünglid) 
fübbeutfd)en)  IDelfen  unb  ben  fd)mäbifchen  Staufern 
rabe  3ur  Staufer3eit  mürbe  Sd)maben  bas  politifd)  unb  fulturell 

führenbe  £anb.  ©ie  Sd)maben  haben  im  fjeer  bas  ©orftrittrecht,  fie 
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fül^ren  bie  Keid|5fturmfal|ne,  bei  xbinen  bejonbers  blül^t  bie  I|§fifd|e 
Seite  bes  ritterlid^cn  XDe\e\\s ,   bie  gefcllfd]aftlid]e  Bilbung  unb 

ber  Zninnefang.  2lber  bie  allgemein  anerfannte  ,,IDerbefeit"  ber 

,,ftol3en''  Sdiwaben  fanb  am  el^eften  bei  ben  5ad]fen  (Segnerfd^aft, 
unb  wenn  in  ber  ,Jd^tr»äbifd]en''  Kultur  mand^es  Homanifd]e  ftedt, 
\o  vertreten  bie  5 a d| f e n   uu3rDeifeii|aft  mel^r  bas  altnationale 
(Element,  fo  fei^r  ficb  in  ber  §eit  ber  fäd)ft[(i]en  Kaifer  il|r 
fulturettes  leben  gel^oben  Blatte.  (Eine  wivUid\e  Knnäl^erung  an 

bie  oberbeutf(i]e  Kultur  trat  eigentli(i|  erft  mit  bem  Stur5e  ̂ ein= 
ri(i]s  bes  lömen  ein,  moburd]  ben  5entralen  lT(ä(i]ten:  Kir(i|e 

unb  Heid]  mieber  größerer  (Einfluß  gefi(i]ert  mürbe.  gan5en 

mar  aber  für  unmerfaIiftif(i]=romanifti[(i]e  Cenben5en  B]ier  in 
5ad\\en  fein  Beben.  Vie  nationale  Kraft  ber  Hieberbeutfd]en 

3eigt  fid]  meiter  in  il]rem  foIonifatorif(i]en  Horbringen  gegenüber 

bem  Slawentum  f   bei  bem  fie  3uglei(i]  iB]ren  praftif(i]müd]ternen 
Sinn  unb  iB]ren  mirtfcbaftli(i]en  UnterneB]mungsgeift,  ber  ja  au(i] 

bie  nieberbeutf(i]en  Kaufleute  aus3eid]net,  bemäBirten.  Die  5a(i]fen 
maren  es  ferner,  bie  3uerft  im  praftif(i]en  Hed]tsleben  bie  B]eimifd]e 

5prad]e  andi  für  bie  fd]riftli(i]e  Kbfaffung  eines  He(i]tsbu(i]es 

anmanbten,  bes  5a(i]fenj'piegels,  ben  um  \250  ber  Hitter  <£ide 
t)on  Hepgome  auf  HeranBaffung  feines  J^errn,  bes  (ßrafen  ̂ oyer 

non  5alfenftein,  ins  Hieberbeutfd]e  übertrug,  na(i]bem  er  iB]n 
urfprünglid]  Bateinif(i]  niebergef(i]rieben  Blatte. 

Kber  ger abe  biefe  beiben  gemaltigen  Kugerungen  uoIfstümtid]en 

2Buffd]mungs,  bie  (Sermanifierung  unb  Kolonifierung  bes  fBamif(i] 
gemorbenen  ©ftens  unb  bas  alBgemeine  Dur(i]bringen  einer  beutf(i]en 

5d]riftfpra(i]e,  finb  nun  bod]  aud]  mieber  für  bas  (Sefamtoolf 
be3ei(i]nenb ,   finb  Bemeife  ber  nationalen  (5ef amtf r af t. 

Über  bie  KoBonifation  bes  0 ftens,  bie  f(i]on  im  \2,  ̂ abiv^ 
B^unbert  einfefete  unb  im  nocB]  anbauerte,  feien  B]ier  aBBe 

(£in3eIB]eiten  beif eitegelaffen.  Zfiit  ber  im  \2.  im 

gan3en  abgefd]Ioffenen  (Sermanifierung  ober  r>ieImeB]r  Bajur>ari= 
fterung  bes  Süboftens  B]at  biefe  Bemegung  ni(i]ts  3U  tun.  Kber 

aud]  mit  ber  früBjeren,  r>or  allem  bur(i]  ben  SBamenaufftanb  non 

983  um  iB]re  (ErfoBge  qebxad[ten,  infotge  ber  itaBienifd]en  Kfpira- 
tionen  überB]aupt  3urüdgetretenen  Slamenpolitif  ber  fä(i]ftf(i]en 

Könige  B]ängt  fie  nur  feB|r  lofe  3ufammen.  5reiBi(i]  ein  (5e\idits^ 

punft  ftanb  audi  J^fet,  menigftens  nominelB,  im  Horbergrunb,  ber 
ber  (£i]riftianifterung ,   mie  ja  aud]  einft  bie  5a(i]fen  non  ben 
5ranfen  (i]riftianifiert,  b.  B].  3uglei(i]  untermorfen  mürben.  Unb 

mie  einft  bie  Benebiftiner  uom  romanifierten  IHeften  unb  Süben 
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aus  in  bas  innere  Deuifd^Ianb  nid]t  bIo§  als  Sefel^rer,  fonbern 
and]  als  Kolonifatoren  norbrangen  unb  non  ben  ̂ errfd^ern  gerabe 

besl^alb  geförbert  mürben,  \o  erfüllten  je^t  3unäd]ft  bie  prämon== 
ftratenfer  unb  bann  nor  allem  bie  Ciftercienfer  bie  gleid]e  2luf== 
gäbe  ber  planmäßigen  Hebung  unb  Hefiebelung  im  malbftarrenben 

©ften.  Unb  mie  bamals  ber  £anbgeminn  unb  bie  mirtfd^aftlid^en 
Vorteile  ber  bie  Hemegung  treibenben  5ürften  unb  Herren  im 

Dorbergrunb  ftanben,  fo  mar  es  aud^  jeßt  bei  ben  £anbesl^erren  ber 
ben  Slamen  benad]barten  (ßebiete  in  faft  noch  I|8t)erem  (5rabe 

ber  5aII,  nur  baß  bie  £anbesi^erren  nid]t  allein  burd^  bie  2T(önd|e, 

fonbern  nor  allem  burd^  eine  eigene,  plannoll  [vß^i^^tifdie  Unter= 
nel^merpolitif  bie  Kolonifation  förberten  mie  Ülbred^t  ber  Här 

unb  ̂ einrid^  ber  £öme.  Selbft  flamifd]e  dürften,  fo  in  5d]Iefien, 
begünftigten  bie  beutfeben  Siebelungen  unb  münfd]ten  fie.  WitU 

fd]aftIid]=poIitifd]e  3ntereffen,  baneben  religiös=fird|lid|e  2T(otir)e 
finb  aifo  ausfd^Iaggebenb,  nid]t  bemußtmationale. 

(Ein  eminent  nationales  XDerf  mar  bas  (San^e  aber  bennoeb : 

mit  ibm  mürben  meite  (Eebiete  bent  Deutfditum  —   bas  beutfd^e 

Heid)  mar  bis  bobin  nicht  all3u  groß  —   mieber  gewonnen;  es 
waten  ferner  bei  ibm  neben  ben  treibenben  Canbesberren  unb 

ben  miffionseifrigen  2T(önd|en  bod)  meite  Kreife  bes  (Befamtnolfs 

freimillig  beteiligt,  freilid)  mieber  aus  mirtfcbaftlid)en  HTotinen, 

um  nämlicb  im  Heulanb  ein  befferes  (ßebeiben  3u  finben.  Uor 

allem  fud)ten  bie  -^oHänber  ihre  in  ber  Ejeimat  gefd]ulte  ̂ äbi^f^it, 

3U  entmäffern  unb  3u  meliorieren,  in  äbnlicben  (Eegenben  3U  t)er= 
merten  unb  maren  früh  non  ben  (Eiftercienfern  mie  non  ben 
dürften  gefud)te  £eute.  So  febr  nun  bie  dürften  mit  allen 

Ulitteln  Unfiebler  3U  gewinnen  fuebten,  fo  mar  bas  (San^e  bod] 
,,eine  im  (Srunbe  fpontane,  große  bäuerlid)e  IDanberung,  bie  3m 

näd)ft  non  ̂ ollanb  ausging,  fid)  aber  halb  auch  aus  anberen 

meftbeutfd)en  (Eegenben  refrutierte'" .   Hamentlicb  feit  ber  2Tlitte 
bes  \3.  3(^b^^bnnberts  übermog  bie  Spontaneität  ber  Semegung. 

5ür  ̂ ollanb  mag  bie  Hebrängung  burd)  Übet\d\wemmnngen,  für 
bie  Hbeinfranfen  mögen  mirtfd)aftlid)e  Höte  in  Hetrad]t  gefommen 

fein,  bei  ben  meiften  Wep  unb  HTittelbeutfcben  aber,  ben  5ranfen, 

ben  Saebfen  unb  Cbüringern,  muß  bie  Hemegung  als  eine  5ort- 
feßung  ber  alten  Uusbautätigf  eit  im  meftlid)en  Deutfcb= 

lanb  angefeben  merben,  bes  allgemeinen  Hobungp  unb  Sieblungs= 
eifers.  Hei^ber  3unebmenben  Henölferung,  bem  Überfebuß  an  Kraft 
(ber  Hienge  ber  jüngeren  Söbne)  ftrebte  man  begierig  immer  nach 

Heulanb  unb  fanb  folcbes  nunmehr  im  ©ften  reid)lid).  Snglexdi  er= 
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hoffte  unb  fanb  man  bort  größere  perfönlid]e  UnabB^ängigfeit. 
(gegenüber  bem  fonft  übermiegenben  ^ug  nad)  JDeften  trat  fd]on  feit 

ben  Kreu35Ügen,  bte  überl^aupt  bas  Dolf  beroeglid)  mad^ten,  ber= 
jentge  nad^  ©ften  B^eroor.  2lud]  bte  Stäbtegrünbungen,  bte  ja  erft 
nad^  ber  bäuerltd]en  Befiebelung  mögltd]  roaren  unb  uor  allem  im 

\3.  fid]  B^äuften,  finb  eine  5ortfe^ung  ber  großen 
Stäbtegrünbungsperiobe  im  IDeften.  Die  Stabte  ruaren  fid^embe 
Burgen  unb  2Jlärfte  3ugleid|.  2Bber  neben  ben  Herren  traten 

nun  aud]  bie  Kaufleute  als  Stäbtegrünber  auf,  u>ie  fte  über=^ 
B^aupt  in  ben  neugegrünbeten  Stabten  eine  Hauptrolle  fpielten, 

3ugleid]  aber,  burd)  il^re  gemeinfamen  5ciB|rten  unb  Bieber- 
laffungen  im  Kustanb  national  gefd|Ioffen,  ein  befonbers  u)id]tiger 

(Sermanifierungsfaftor  roaren.  Die  fd]ematifd]=regelmä§ig  an- 
gelegten Stabte  mürben,  je  roeiter  nad]  ©ften,  um  fo  meB^r  bie 

eigentlid^en  2T(itteIpunfte  ber  beutfd^en  Kultur  unb  bes  5ort^ 
fd^ritts,  ba  bas  £anb  nod]  lange  nur  bünn  befiebelt  unb  mit  einer 

großen  flatt)ifd]en  Hnterfd)id]t  befefet  roar.  2lm  meiften  gilt  bies 
uom  ©rbenslanbe,  roo  ber  ©rbensritter,  ein  Kreu3faB^rer  gegen 

bie  flaroifd^en  £ieii>er\,  ber  lefete  2^epräfentant  ber  großen  feiten 
bes  Hittertums,  uor  allem  friegerifd]  unb  roeiter  agrarifd)  fid) 

betätigte,  mäB^renb  ,,bie  befannte£(ctnbeistätigfeit  unb  Derroaltungs== 

arbeit  bes  ©rbens  im  (ßrunbe  uon  ben  Stabten  geleiftet  mürbe". 
Batürlid]  ftellte  ber  niebere  Kbel,  be3m.  bas  2T(inifteriaIeneIement, 

and]  für  ben  übrigen  ©ften  fein  Kontingent  bei  ber  Befiebelung :   ber 

©ften  bot  für  jüngere  SöB^ne  ober  befifeluftige  Heifige  bie  befte  (5e= 

legenB^eit,  ®runbl^err  3U  merben.  Unb  3mar  fe^te  B|ier  im  (Segen=* 
fa^  3um  IDeften  mit  feinem  bäuerlidien  Kleinbetrieb  and)  mieber 

ein  I^errfd|aftlid]er  fiigenbetrieb  ein,  ber  bei  ben  meiten  oBfu- 
pierten  5Iäd]en  alsbalb  3um  (gro^betrieb  mürbe.  3^^  ©ften  bilbete 

ftd)  aud|  fpäter  ein  befonbers  geartetes  Sievventnm  aus.  <gunäd]ft 
fam  bie  gemaltige  fifpanfion  jebenfalls  alten  Klaffen  ber  Bation 
3U  gut  unb  mar  ein  ̂eid^en  iB^rer  Kraft. 

3^ne  3meite  firfd^einung  nationalen  Kuffd^mungs,  bie  (£man^ 
3ipation  ber  beutfd^en  Spvad^e^  mar  3unäd]ft  eB^er  ein  geidien, 
bag  bie  Kultur  bes  beutfdien  Dotfes  fo  meit  gereift  mar,  ba§  fie  bes 
gmanges  einer  fremben  Kulturfpra^e  entbet^ren  fonnte,  aber  bod^ 

aud^  ein  Bemeis  ftdrferen  Bationalgeiftes.  (gerabe  bie  Kreu33Üge, 
bie  bod)  3ur  Kusbilbung  einer  uon  orientalifd^en  (glementen 

beeinfBu^ten  gemeinfamen  romanifd]=germanifd]en  Kultur  beitrugen, 
Blatten,  mie  mir  (S.  86)  fal|en,  burd|  bie  näB|ere  BerüB|rung 
ber  Uölfer  bas  (gefüllt  für  bie  nationalen  Unterfd|iebe  gefd|ärft 
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Va^n  tarn  nun  aber  bte  ebenfalls  mit  unb  nad^  ben  Kreu53Üöen 

eintretenbe  ftärfere  tulturelle  Surd^bilbung.  Dolfstum  unb  ̂Sl^ere 

Kultur  l^atten  einanber  je^t  fo  fel^r  burd^brungen,  ba§  bie  Kultur 
nottuenbig  einen  uolfstümlid^en  Kusbrud  gewinnen  mu^te. 

Unb  be5eid)nenbern:)et[e  gingen  ba  roieber  bie  fulturell  fortge= 
fd^ritteneren  Homanen  ben  2)eutfd]en  uoran.  Das  3od?  ber 

lateinifcben  Sd^rififprad^e,  in  bid]terifd|en  5d]öpfungen  unter  bem 

Drud  natürli(^en,  ur[prünglid)en  (£mpfinbens  bereits  uielfad]  ab= 
geftreift,  rourbe  nun  and]  für  bas  gefcbdftlicbe  unb  politifd^e 
Ceben  abgeroorfen,  unb  auf  bem  (Bebiet  ber  fd^önen  £iteratur 

brang  bie  nationale  Scbriftfprad^e  nun  uöHig  burd^. 

3n  Sübfranfreid]  unb  Spanien,  halb  and]  in  3t^ü^n  felgen  mir 

\o  bie  X?olfsfprad]e  ftd]  burd^fefeen.  Dann  folgt  aud]  Deutfd^lanb, 

unb  smar,  trofe  bes  frül^en  Seifpiels  jenes  nieberbeutfdien  Hed^ts^^ 

bud)es,  für  bie  Urfunben=  mie  fpdter  andi  für  bie  Brief[prad|e 
5undd]ft  ber  fultbiertere  IDeften  unb  Süben.  J^ier  I^atte-  fid^ 
3undd|ft  im  \2.  bem  Dorgang  ber  5i^an3ofen 
eben  bie  pflege  ber  t|eimifd)en  Did^tung  über  bie  Kreife  ber 

Dolfsfdnger  unb  Spielleute  l|inaus,  menn  aud)  an  fie  antnüpfenb, 
3U  einer  meituerbreiteten  5tanbesgeu)ot|nl)eit  bes  Übels  entmidelt. 

fjier  iiatie  fid^  bann  für  biefe  neuerblül|enbe  Dichtung  nad]  bem= 
felben  UTufter  bie  fd)riftlid]e  2luf3eid)nung  verbreitet,  natürlid) 
mit  ̂ ilfe  ber  fd^reibfunbigen  Klerifer.  Den  Did^tungen  folgen 

nun  fd)on  vor  ber  UTitte  bes  \3.  J>ai\xiinni>evtSf  wenn  man  von 
verein3elten  Odilen  früt|erer  ̂ eit  abfel^en  barf,  in  jenen  (Begenben 

beutfd^e  Urfunben,  nad^bem  3uerft  einzelne  IDenbungen,  bann 
gan3e  Sdfee  beutfd)  gervefen  rvaren.  Um  H300  l^at  bie  beutfd^e 

Urtunbenfprad]e  fid]  l^ier  voHftdnbig  burdigefe^t,  tvdl^renb  es  bamit 
in  2T(ittelbeutfd]lanb  Idnger  unb  in  Hieberbeutfd]lanb  etwa  nod| 

ein  l^albes  ̂ aiixiinn^evt  bauert.  Die  Stabtred^te  3eigen  feit  ber 

2T(itte  bes  \3.  3^^^J^l|iinberts  bas  Dorbringen  bes  Deutfc^en,  nod\ 

meiix  bie  Dienftredjte.  Unb  nid|t  lange  nad\  bem  frül|en  Beifpiel 

bes  5ad)fenfpiegels  folgt  (H235)  bie  Peröffentlid^ung  eines 
lateinifd]  gefdiriebenen  Beid^sgefe^es,  bes  Zfiain^ex  £anbfriebens, 

3ugleid]  in  beutfd^er  Überfe^ung,  tvdl|renb  bas  oberbeutfd|e  (Begen= 
ftüd  3um  Sadifenfpiegel,  ber  beutfc^e  Scbrvabenfpiegel,  erft  \275 
abgefa^t  tvirb.  Das  fjauptmotiv  ber  Knrvenbung  bes  Deutfc^en 

tvar  ein  praftifcb=rvirtfd)aftlicbes,  roie  aud^  bei  ber  Kolonifation 
nidjt  ber  nationale  (Bebanfe  im  Dorbergrunb  ftei^t.  Zfian  milt 

in  feinen  (Befd^dften  unb  red^tlid^en  Derbdltniffen  nid]t  me^r  ab- 
l^dngig  fein  von  einer  Sprad^e,  bie  man  nicht  voUfommen  verfte^t. 



Stärfere  Durc^brtngung  beutfc^en  £eBens  m.  b.  antif»fird?L  Kultur.  \27' 

Soldie  2tnfprüd)e  burd]5ufe^en,  formte  bem  Bauern  nid^t  unb 
xxodi  faum  bem  Bürger  gelingen :   fie  mürben  uielmel^r  gegenüber 

bem  lateinifd^en  2T(onopol  ber  (5eiftlid]en  uor  allem  non  ber=^ 
jenigen  5d]id|t  burd^gefe^t,  bie  bamals  fül^rte,  bem  ritterlid^en^ 
bem  nieberen  Kbel.  Seine  fo5iaIe  unb  fulturelle  (Beltung^ 
fein  friegerifd^es  unb  I^errenmä^iges  Selbftbemu^tfein  liefen  eben 
nid]t  met)r  bie  lateinifd^e  Bilbung  für  bie  (5efd]dfte  ber  JBelt 

als  unerlä^Iid]  erfd^einen.  Seine  Urfunben,  fein  i)ienftred]t  roollte 
er  fo  f^aben,  bag  er  fie  uerftanb,  gerabe  mie  er  nid^t  lateinifd^e, 

fonbern  beutfd]e  ̂ )id]tungen  pflegte  unb  fd^äfete.  Unb  fo  seigen 
bie  beutfd]e  Sprad]e  3uerft  gerabe  feine  prbaturfunben ,   bann 

aud)  bie  Königsurfunben,  bie  in  feine  Spf|äre  fielen  unb  il^n  als 

(Empfänger  angingen.  Va^  bie  Sd^reiber  unb  Ubfaffer  (5eift= 
lid^e  maren,  tut  nid>ts  3ur  Sad]e.  ©t|ue  bie  geiftlid^e  Bilbung 

roar  ja  bie  (Entftel^ung  aud]  ber  beutfd^en  Sd^riftfprad^e  überf^aupt 
unrnöglid). 

So  ftedt  benn  in  ber  ariftofratifd^en  Kultur  ber  §ext 
Jener  \d\on  betonte  uolfstümlid^e  gug.  Umgefei^rt  seigt  aber 

ber  ausfcl^laggebenbe  (Einfluß,  ben  ber  Übel  and)  bei  biefer  (Eman3i- 
pation  ber  Dolfsfprad^e  übte,  roie  fei^r  bie  5ül^rung  in  biefer  gan5en 

Seit  no(i^  bei  il^m  roar.  Die  großen  Herren  anbererfeits,  bie  £ani>es^ 
I^erren,  fairen  mir  als  leitenbe  unb  beftimmenbe  ̂ aftoren  in  jener 

großen  Kolonifationsbemegung  mirfen,  menigftens  3U  Unfang. 

Unb  fo  mirb  mieber  bie  oben  (S.  \o4)  als  (^arafteriftifd)  l|in= 
geftellte  ariftofratifd^e  Signatur  biefes  erften  felbftänbigeren  fultm 

rellen  Uuff(^mungs  ber  Deutfd]en  beftätigt.  Uber  mir  fallen  aud) 

fd^on,  mie  ftarf  fid|  bie  nieberen  Dolfsfd]id]ten  bemerfbar  mad^ten : 

es  follte  halb  bie  ̂ ext  fommen,  mo  fie  bem  Übel  bie  iül^rung 
abnal^men. 
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Ausbildung 

einer  allgemeineren  Caienftuliur  uolbstümlidien 

<II)araftters :   Börgerlidisbemoftratifdie  (Epod)e. 

It?ir  treten  je^t  in  eine  Seit,  bie  nid)t  allein  eine  ftarfe 

T)urd)bringung  non  Dolfstum  unb  Kultur  ̂ eigt,  fonbern  in  ber 

bas  eigentlid]  d^arafteriftifd^e  2TEoment  bas  Übertuiegen  uolfs- 
tümlid^er  Elemente  ift.  Vie  anfangs  nur  fdiroer  als  Untere 
ftrömung  erfennbare  DoIfstümlid]feit  I^atte  fid)  5unäd|ft  in  ber 

ariftofratifd^en  Caienfultur  bes  Hittertums  trofe  aller  romanifd)^ 

fonuentionellen  Süge  5U  immeri^in  greifbarer  (£rfd]einungs= 
form  burd)gerungen.  Kud^  bie  bäuerlid]e  Sd^td^t,  bas  groge 

He[eruoir  ber  nationalen  Kraft,  bas  filement  5äl^er  Sel^arrung 

in  Ceben,  5ül^I^u  unb  'Denfen,  tritt  um  bie[e  Seit  ftärfer  unb 
lebensvoller  I^ervor.  Kber  bie  geiftige  3foIierti^eit  unb  fulturelle 

Hüdftänbigfeit  bes  Bauerntunts  lieg  biefes,  trogbem  es  am  beften 

alles  PolfstümIid)=HatürIid)e  berval^rte,  bei  bem  nun  folgenben 
2luf[d|u)ung  and]  ber  nieberen  t?oIfsfd]id]ten  boA  nid)t  ober, 
beffer,  bei  bem  5ortfd^ritt  ber  nid]t  met^r  3um  beftimmenben 
5aftor  für  bas  (5e[amtleben  ber  Nation  rverben.  Vas  mürbe 

vielmet^r  bie  Bevolferung  ber  Stabte,  unb  als  fpäter  bas  Bauern^ 
tum,  nid]t  nur  megen  vermel^rter,  namentUd)  öffentlid^er  £aften 

unb  fo3ialer  Böte,  fonbern  aud]  aus  einem  gemiffen  geiftig=perfön=^ 
lid^en  Drange  nadi  größerer  (Bettung  t^eraus  fid?  felbft  gemaltfam 

burd|5ufegen  fud^te,  ba  mar  es  3U  fpdt. 
fjingegen  t|atte  bas  B   ü   r   g   e   r   t   u   m   bie  Dorteile  feiner  größeren 

geiftigen  Bemeglid]feit,  bes  meiteren  ̂ orisonts,  fortgefd^rittener 
mirtfd^aftlid^er  Betätigung  unb  3um  erftenmat  bauemb  in  bie 

firfd^einung  tretenber  ftärferer  Kon3entration  von  2Tlaffen.  X>ie 
atlmät^Iid]  immer  3unei)menbe  l|öl|ere,  fpe5ififd)  ftäbtifd^e  Kultb 
vierung  fiel  bei  bem  ftarfen  £anb  unb  Stabt 

nid]t  fo  ins  (5emid|t,  bag  ber  Stäbter  etma  bie  ftarfe  (Bemeinfam^ 
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feit  poIfstümttd]enX)enfen5  gegenüber  bem  Canbpolfe  5U  perlteten  be= 
gann;  am  menigften  fonnte  bies  bei  ben  nieberen  ftdbtifd^en  5d]id)ten 

ber  5all  fein.  Da5U  fam  ber  £influ§  eines  bamals  fei^r  tt>id|tigen 

(Elements,  bas  fid]  aus  £anb  unb  Stabt,  and)  aus  ben  Klöftern 
refrutierte,  bas  eine  geitlang  in  ben  Stabten  f^aufte,  aber  bann 
roieber  auf  ben  £anbftra§en  innigen  gufammenl^ang  mit  ber  Hatur 

fanb,  bes  Elements  ber  faf^renben  Ceute.  (Es  maren  bie  Sänger 

unb  Spielleute,  (5aufler  unb  5e(i]ter,  bie,  non  ben  Burgen  r>er== 
bannt,  non  ber  Kird|e  perfolgt,  il^r  publifum  nun  im  eigentlid^en 
X?oIf  f^atten,  meiter  B^erum3ief^enbe  Kterifer  unb  Sd^olaren,  mit 
benen  fi(i?  Bettler  unb  fd^Iimmes  Dolf,  ba5U  aud]  niebere  Heifenbe 

fonft  mifd|ten.  Diefe  5<^l^i^^nben  uerbanben  Stabt  unb  £anb,  fie 
bilbeten  ben  beften  Hät^rboben  für  alte  polfstümlid^e  Beigungen, 

fie  maren  bie  -^auptträger  bes  Bolfsliebes. 
3mmerl|in  bilbet  bo(i]  por  allem  bie  Stabt  ben  eigentlid^en 

Untergrunb  für  bie  nun  fid]tbare  ftärfere  (5eltung  polfs' 
tümlid^en  (Eeiftes.  Seit  längerer  <§eit  mar  jene  2tufu)ärts* 
bemegung  ber  unteren  Sdixd\ten  eingetreten,  bie  fi(i|  in 

einer  f^ebung  ber  bäuerlid^en  Klaffen,  in  bem  Kuffommen  eines 

unabf^ängigen  Bürgertums,  aber  aud]  in  ber  ̂ ^f^^i^^nfe^ung 
bes  Hittertums  äußerte.  Kber  mie  ber  Hitter  alsbalb  5U  einer 

e^fIufip=ariftofratifd]en  Kultur  gelangt  ift,  fo  beobaditeten  mir 
aud]  fonft  3unä(i]ft  ein  allgemeines  Übergemi(i]t  bes  ariftofratifd^en 

(5eiftes,  and\  in  ben  Stäbten  (S.  \\6).  3^  ii|nen  aber  fe^t  nun 
gerabe  ber  Umfd^mung  am  beutlidiften  ein,  b.  bi.  eigentlid]  bie 

5ortfefeung  fener  Kufmärtsbemegung,  an  ber  nun  immer  niebrigere 

S(i]id]ten  teilnai|men.  Bod)  mar  eben  bas  gan3e  Polf  felbft= 
bemu§t  unb  ftarf,  no(i)  bie  alte  Unbänbigfeit  nid]t  ertötet;  ber 

allgemeine  Drang  na(ä)  BefifemeE|rung  unb  (Seltung  äußerte  fid) 
aud]  in  ben  niebrigen  Kreifen,  unb  3mar  por  allem  in  ber  S   t   a   b   t , 

mo  bas  Dolf  fid]  f(i)on  burd^  feine  größere  2Kaffe  mie  burd)  feine 

mirtfcbaftlid^e  Bebeutung  füt^Ite.  ̂ unäd^ft  tritt  nxdit  bas  eigent=* 

lid^  niebere  Bolf  i^erpor,  fonbern  biejenige  SA[xdcii  bes  Bürger^ 

tums,  bie  nach  mie  por  feinen  Kern  ausmad^te,  bie  ber  -^anb  = 
merfer.  Sie  i|atten  bas  PortreffIid]e  2T(ad]tmitteI  if|rer  mirt« 

fd]aftIid)==genoffenfd]aftlid)en  ©rganifationen,  bie  3ugleid^  3ur  (5runb= 
läge  ber  poIitifd)=mei|rl^aften  ©rganifation  ber  Bürgerfdiaft  ge^ 
morben  maren  unb  burd^  il^re  Bebeutung  bereits  Berbote  bes 

Kaifers  (5riebrid]  II.)  mie  ber  £anbesl]erren  i^eraufbefd^moren 

f|atten,  ber  fünfte.  Die  in  ben  Stäbten  I^errf(i]enbe  ®efd]Ied]ter= 
ariftofratie ,   bie  um  bie  erfte  ftäbtifd^e  (Entmidlung  bie  größten 

Stcintjaufettr  Kulturgcfd?ic^te  ber  Peutfd?en  im  UTittelalfer.  9 



\50 
fünftes  Kapitel. 

Derbienfte  l|at,  wav  nicfct  nur  burd]  il^re  Cebensl^altung  unb  burd) 

ein  profeenl^aftes  5ur=5d]audragen  bes  Heid^tums  ben  unteren 
Klaffen  anftö^ig,  fonbern  and)  burd^  mannigfad]e  (Serualttaten 

unb  ein  bie  fjanbtuerfer  bebrücfenbes,  fie  mit  Steuern  unb  Kriegs^ 

bienften  belaftenbes  egoiftif d]es  Hegiment  gerabe3U  uert^a^t  ge= 
morben.  So  fam  es  im  \3.  unb  befonbers  im 

3U  oft  blutigdeibenfd^aftlidien  Belegungen  ber  fjanbroerfer  gegen 

bie  (Sefd]Ied^ter.  Sie  enbeten  nur  3um  Ceil  mit  einer  Demo= 

fratifierung  ber  ftäbtifd^en  Perfaffung,  unb  felbft  mo  ein  erl^eb^ 
lid^er  Knteil  ber  <§ünfte  am  Stabtregiment  burd^gefefet  mürbe, 
ergab  ftd|  im  laufe  ber  ̂ eit  bod)  mieber  ein  oligard^ifd^er 

(£t|arafter  besfelben,  fo  ba§  immer  non  neuem  eine  groUenbe 
©ppofition  einfefete,  bie  bann  freilid]  oft  nur  non  ben  nieberften 
Sd]id|ten  getragen  mürbe. 

Kber  über  biefe  inneren  (5egenfä^e  in  ben  Stabten  i^inaus  — 
ein  foId]er  beftanb  3.  B.  and)  3mifd^en  ben  (5ilben  ber  Kaufleute 

unb  ben  fünften,  unb  uielleid^t  mu§  man  eine  gemiffe  £;anbels= 

feinblid]feit  ber  fünfte  mel^r  als  bisl^er  betonen  —   mad|t  fid? 
ber  mei^r  bemofratifd^e  ober  menigftens  bürgerlid^e  (5eift  ber 

Seit  in  bem  mad]fenben  (Segenfa^  3mifd^en  ben  Stabten 

übert^aupt  unb  ben  fürften  fomol^l  mie  bem  Kbel  immer  beut= 

Iid]er  füJ^Ibar.  ̂ Derjenige  3U  ben  fürften  ift  mel^r  politifd^er 
Batur  unb  I^ängt  mit  ber  erneuten  Kusbilbung  ber  Ianbesl^err= 

Iid|en  2Tlad]t  3ufammen.  JDir  fairen  (S.  \2\),  mie  bem  energi= 
fd^en  Kufftieg  ber  £anbesl|errfd|aft  im  if3.  3al^rl^unbert  gegen 

€nbe  besfelben  burd|  bie  (£man3ipation  ber  Stänbe  eine 

ber  Befd]ränfung  fürftlid]er  Xfiadit^  ber  Kbl^ängigfeit  non  ben 

Stänben  folgte.  i)urd|  bie  fortgefe^te  Sd^mälerung  ber  £in= 
fünfte,  burd^  Permeigerung  ber  Steuern  unb  anberer  Abgaben 
brad)  insbefonbere  eine  arge  finan3ielle  Kalamität  unb  Perfd^ulbung 

über  bie  fürften  f^erein.  Vmdi  bie  Selbftf^errlicbfeit  ber  Stabte, 

ber  geiftlid^en  fjerrfd^aften  unb  ber  fleinen  ritterlid]en  Herren 
mürbe  bie  begonnene  einl^eitlidie  Permaltungstätigfeit  3erftört  unb 

auf  ben  unmittelbaren  Befife  ber  fürften  befd^ränft.  Üm  bas 

lanbesl^errlidie  (Serid^t  fümmerte  man  fid]  nur,  wenn  man  es 
brandete.  Vet  ̂ eerespflid^t  ent3ogen  fid)  bie  Hitter  immer 

E)äufiger,  unb  immer  meB^r  mar  ber  fürft  auf  Sölbner  angewiesen. 
Kuf  mirtfd]aftlid]em  (5ebiet  präualierten  burd^aus  bie  Stäbte, 

bie  fid]  aud)  unabl^ängig  non  taubes B|errlid^en  unb  fonftigen  €in= 
ftüffen  uöllig  felbftänbig  mie  f leine  Staaten  uermalteten ,   if^re 
eigene  (5erid]tsbarfeit  Blatten,  bas  2nün3red]t  übten,  egoiftifd^e 
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goHpoIitif  trieben,  aber  aud]  eigene  5ortfd^ritte  in  ber  Per- 
maltung  (^tusbilbung  pon  inbireften  Steuern,  eines  J^ausl^alts,  ber 
polisei)  mact|ten.  2tber  eben  bie  fd|on  gefd|ilberten  folgen  ber 

großen  ber  felbftänbigen  Kräfte,  bie  IDirren  unb  bie 

Unfid^erl^eit ,   bie  fid|  aus  il|rem  freien  Spiel  unb  it^rer  §er- 
fplitterung  ergaben,  bas  Perlangen  nad\  einer  orbnenben  ©brig- 
feit  erleid^terten  ben  Canbest^erren  bei  bem  Perfagen  ber  ̂ entvaU 

getpalt  ben  neuen  2tuffd]u)ung  il^rer  2Kad]t.  (£r  fefet  im  \o. 

I^unbert  ein,  auf  Koften  bes  Kbels,  ber  geiftlid^en  -Herren  roie  ber 
Stabte.  Pen  inneren  £)alt  ber  Berrfd]aft  fid]erten  jener  fd]on  früher 

organifierte  Seamtenftaat  unb,  tpie  mir  nod^  (S.  f.)  felgen 
roerben,  bas  gerabe  für  bie5ürftenmad^t  ausgenufete  neueinbringenbe 

römifdie  Hed]t.  Pie  notmenbige  (ßrunblage  bes  (5an5en,  ins- 

befonbere  bie  einer  militärifd^en  JTfad^tentfaltung,  mar  eine  finan- 
3ieIIe  Kräftigung,  auf  bie  man  eifrig  bebad]t  mar  (Canbesfteuer). 
3n  ber  Permaltung  lernte  man>  jefet  piel  pon  ben  Stäbten  unb 

il^rer  gelbmirtfd]aftlid]en  ©rganifation:  bod)  gelang  bie  Purd]- 
füf|rung  biefer  Aufgaben  für  mid^tige  (5ebiete  meift  erft  im 

3af|rt^unbert,  5umal  gegenüber  ber  mirtfcbaftlid]en  2T(ad]t  ber 

Stäbte.  3^fef/  \5.  3^^f^i'*f?iinbert  foUten  3unäd|ft  bie  fid?  mäd|tig 
entmicfelnben  Stäbte  als  politifd]  mef^r  ober  meniger  unabf|ängige 

5aftoren  befeitigt,  it^re  Kräfte  unb  ZHittel  ben  5ürften  bienftbar 
gemad]t  merben.  3^  fpäteren  1(5.  fefeen  biefe 

Kämpfe  erft  eigentlid]  ein,  merben  and]  halb,  menngleid)  pöllig 

erft  piel  fpäter,  3ugunften  ber  5ürften  entfd]ieben. 

(Eine  gerabe3u  f^a^erfüllte  Stimmung  entmidelte  fid]  aber,  be- 
fonbers  mieber  im  H5.  3mifd]en  bem  Bürger  unb  bem 

nieberen  Kbel.  (Einmal  fül^rte  bie  immer  t|od]mütigere  unb  pein- 

lidiere  (Erflufmität  gerabe  bes  perfallenben  Hittertums  3U  fd^arfem 
Kbfcblu^  gegen  bas  Bürgertum.  JPeiter  aber  ergab  bie  3unei^menbe 

Perarmung  bes  2tbels,  ber  überbies  bei  bem  fpäteren  Kuffommen 

bes  5ugpoIfs,  aud]  einem  bemofratifd^en  3ug,  feine  militärifdie 
Bebeutung  unb  3ugleid]  ben  lof^nenben  Sölbnerbienft  einbüfte, 

einen  3ornigen  £jag  gegen  bie  immer  reid]eren  ftäbtifd^en  ,,pfeffer- 

fäcfe",  bie  i^rerfeits  nach  Krt  ber  parpenüs  es  3um  Ceil  bem  itbel 
gleid)3utun  fud]ten.  Piefe  Perarmung  lie^  ben  Kbel  eine  erneute 

(Epoche  bes  Bauernbruefs  einleiten,  bem  geiftlid^en  (5ut  nad^- 
ftellen,  ben  Bad^barn  befel^ben,  lieg  il]n  in  tiefe  Perfd]ulbung  bei 
ben  geraten  unb  im  5ürftenbienft  in  ̂ of  unb  Permaltung 
ober  für  bie  jüngeren  Söt^ne  in  ben  Pomfapiteln  ein  Unter- 

fommen  fud^en;  fie  trieb  il^n  aber  and],  fid]  an  bem  Kaufmann  in 

9  
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5ortfefeung  ber  iiexgebvaditen  Häubemen  burd^  Wegelagevex  fd)ab= 
los  3U  t^alten,  fid]  an  bem  t>ermeintlid|  3U  Unred)t  erroorbenen 

Heid|tum  bes  Bürgers  mit  (Sewalt  feinen  Knteil  3U  fid^ern  unb  ben 

pfefferfad  3ugleid|  für  feine  Knmagung  3U3Üd)tigen.  Cro^  aller  bem 
Sürger  3ugefügten  Sd^äbigung  roar  aber  ber  Hitter  ber  unterliegenbe 

Ceil  unb  fonnte  auf  bas  triumpt^ierenbe  Bürgertum  nur  oi^n= 
mäd)tig  flud^en.  ZHand^er  mu^te  aud^  üble  Had^e  ber  Stäbter 

erbulben.  Wenn  ftd)  überl^aupt  bas  bürgerlid^e  Selbftbemu^tfein 

gegenüber  bem  2lbel  fräftig  äußerte,  fo  bemai^rte  biefer  bennod^ 
feinen  gefellfd^aftüd^en  Dorrang,  unb  mand)  reid^er  Bürger  ftr ebte 
fd|on  bamals  nad\  bem  2lbel,  mäi|renb  ber  Kitter  feinerfeits 

reid^e  bürgerlid^e  -heiraten  nid^t  r>erfd]mäi|te.  folonialen 
©ften  beftanb  anbererfeits  bamals  nod]  nur  ein  fel|r  geringer 

(Segenfa^  3u>ifd]en  bem  uerbauerten  ober  I^anbeltreibenben  J^nnhv 
unb  bem  Stäbter. 

KTit  bem  Bürgertum  mar  eine  neue  groge  Sd^id^t  bes 

Dolfes  münbig  unb  für  bie  (5efamti|eit  mit  non  beftimmenbem 

€tnflu§  gemorben.  Bieles,  was  eine  t^öi^ere  unb  freiere  Kultur 

mobernen  (Seiftes  bebingte,  entmidelte  fid)  mit  bem  (Eintritt  bes 

Bürgertums  in  bie  (Sefd]id)te.  ̂ unäd^ft  barf  man  freilid^  beffen 

fulturelle  Bebeutung  nid^t  überfd|äfeen.  2tusgangs= 
punft  unb  (Srunblage  ber  (Entroidlung  finb  rein  mirtfd^aftlid^. 

Der  Kern  ber  Sad^e  ift,  ba§  bas  Bürgertum  ber  Cräger  ber 
mieberauflebenben  (Eelbmirtfd^aft  mürbe,  bie  einft  in  Kcitteb 
unb  IDefteuropa  mit  ber  Barbarenl^errfd^aft  3ufammengebrod|en 
mar  unb  nun  infolge  ber  Berül^rungen  mit  bem  ©rient  unb  ber 

entfpred^enben  Ausbreitung  fommer3ieIIen  (Eeiftes  3unäd]ft  in 

3talien,  bann  in  5i^cmfreid|  ftd^  einbürgerte  unb  fd)Iie§Iid]  aud^ 

ben  beutfd^en  IDeften,  3um  Ceil  fd]on  uor  bem  \2.  3atirl^unbert, 
beeinflußte.  KEit  bem  ftäbtifd^en  IDefen,  mit  ber  KoHe  bes 

Sianbels  uor  allem  mußte  biefe  IDirtfd^aftsform  t>on  felbft  fommen 
unb  bie  uerfagenbe  Katuralmirtfd^aft  überminben.  IDäi|renb  aber 

in  5t^cinfreid]  unb  (Englanb,  mol^l  in  Anfnüpfung  an  bie  fird)lid|e 

Bermaltung  unb  anbere,  nod)  nid]t  genüg enb  geflärte  (Einflüffe, 
por  allem  aber  auf  bie  ftäbtifebe  (Entmidlung  geftüßt,  bie  ̂ entrab 
gemalt,  bereu  bortigen  Auff(^mung  mir  fd^on  (5.  \20)  feftftellten, 

mit  unb  feit  ben  Kreu33Ügen  eine  gelbmirtfd^aftlid^e  Dermaltung  ein= 
3urid]ten  begann,  maren  es  in  Deutf(i]tanb  bie  £anbesi|erren,  bereu 
3unäd|ft  im  \3.  aufblül^enbe  Dermaltung  (f.  5.  \20) 
]xdi  ber  (Selbmirtfd^aft  anpaßte.  Steuern,  gölte  unb  fonftige 

(Einnal^men  btad^ien  (Selb,  unb  bie  Ausgaben  für  ben  I^öfifd^en 
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prunf  tr>ie  für  ias  neue  Beamtentum  unb  bas  auffommenbe 
Sölbnert^eer  roaren  roteber  größtenteils  in  (Selb  3U  leiften.  Vor 

allem  entmirfelten  aber  bann  —   ber  beutfd^e  ©rben  ift  übrigens 

aud)  t|err>orgetreten  —   mieber  bie  Stabte  bie  neue  IDirtfd)afts= 
form,  ftärfer  fd^on  im  \3,,  gau3  freilid]  erft  im  \5.  3ai^rl^unbert. 
X)iefe  (Selbroirtfd^aft  bebingte  eine  f^öt^ere  materielle  Kultur,  eine 

gefteigerte  Cebensl^altung,  mit  ber  bie  ablige  unb  3.  C.  felbft  bie 
fürftlid^e  nid]t  wetteifern  fonnte,  eine  größere  (Senußfud]t,  eine 

Beigung  3um  Cufus  unb  bamit  roieber  eine  5örberung  ber  fünfte 
lerif d)en  £ebensuerfd)önerung,  eine  Blüte  beftimmter,  in  biefem 

2T(iIieu  gebeit)enber  Künfte.  2Ti an  fam  ferner,  wie  gejagt,  3U  einer 
praftifd]  organifierten  Verwaltung,  3U  einem  georbneten  fjausl^alt, 

3ur  2tusbilbung  ber  inbireften  Steuern,  3U  einer  in  alle  ©etails  ein= 

greif enben  inneren  poIi3eigefeßgebung,  3ur  Kusbilbung  bes  Ver= 
antwortIidi!eitsgefüI)Is.  IVeiter  ergaben  fid)  eine  größere  Beweglid^^ 

!eit  unb  geiftige  Hegfamteit  —   non  ber  5ürforge  für  bie  5d\nlen 

werben  wir  nod^  (S.  i[60)  B^ören  — ,   eine  inbinibuellere  £ebens== 
auffaffung,  wie  fid)  überB^aupt  mit  ben  praftijd^en,  realen,  wirt= 

fd^aftlidien  '^nteve\\en  unb  ber  (Erweiterung  bes  f;ori3onts  eine 
ftdrfere  Übung  ber  3nteIIigen3,  ebenfo  aber  eine  größere  2tb= 
neigung  gegen  bie  asfetifd^e  IDeltanfd^auung  unb  gegen  fird^Iid^e 

Beuormunbung  uerbanb  —   fur3  man  gelangte  3U  ben  (Elementen 
einer  wirflid^en  Caienfultur. 

Kber  aHes  bas  entwicfelte  fid]  bod^  nid^t  fogleid^  unb  nid^t 

überaH,  unb  man  barf  anbere  ̂ üge  nicf)t  überfeB^en.  So  eifrig 

man  fid]  ben  neuen,  rafd]  B^eruortretenben  (Erforberniffen  bes 
realen  Cebens  3uwanbte:  groß3Ügig  war  ber  (Seift  biefes 

Bürgertums  burd^aus  nid)t,  eB^er  engB^er3ig^egoiftifd^. 
€s  liegt  bas  baran,  baß  ben  Kern  bes  Bürgertums  fd^on 

burd)  iB^re  ̂ aB^l  bie^anbwerfer  ausmad|ten.  ^um  Ceil,  uor 
adern  in  Sübbeutjd^Ianb ,   blieb  überB^aupt  bas  (Sewerbe  ein 
wid^tigerer  5aftor  als  ber  ̂ anbel.  IDas  bie  ̂ anbwerfer  felbft 

probu3ierten,  burften  bie  Kaufleute  nid^t  einfüB^ren.  Knbererfeits 

Blatte  ber  ̂ anbel  bie  2tufgabe,  für  bie  Ho^ftoffe  3U  forgen,  bie 
eben  bas  ̂ anbwerf  brandete,  ©er  bürgerüd^e  (Seift  becft  fid] 

3um  Ceil  mit  bem  (Seift  ber  ̂ unft.  ©iefe  B>at  bie  fjanb werter 

wirtfd]aftlid| ,   perjönlid)  unb  fittlicB^  geB|oben,  aber  je  länger  fe 

meB^r  aud)  einen  fleinlid^en,  ber  Konfurren3  unb  ber  freien  Be= 
tätigung  bes  begabten  fd]ließlid]  überB^aupt  bem 
5ortfd)ritt  feinblid^en  (EB^arafter  ge3eigt.  ©ie  ̂ nn^t  bebeutete  für 

bas  gewerblid]e  Ceben  etwas  ÜB|nIid^es  wie  bie  Znartgenoffenfd^aft 
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für  bas  agrarifd^e.  biefer  Std^erung  unbSered)tigung  geu)äl|rcn= 
ben  ̂ unftform  ftrebtcn  andi  bic  neu  cntftel^enben  <5evoexbe  mit  allen 

JHitteln  I^in.  VTiit  genoffenfd]aftIid]em  S^^ang  forgte  bie  roie 

bie  2Tiarfgenoffenfd]aft  für  gleid^mägige  Probuftionsbebingungen 

unb  fo  für  bas  tOoiil  aller;  mei^r  nodi  als  jene  förberte  fie  bie 

IPertfd^ä^ung  unb  bie  Qualität  ber  perfönlid7en  Krbeit,  bie  als  ge= 
merblid^e  ja  ted^nifd]  fd^roieriger  mar  als  bie  agrarifd^e,  unb  er3og 
ben  ein3elnen  burd^  beftimmten  £et)rgang  für  feinen  Beruf.  Kud^ 

bas  5eIbftgefüi|I  il)rer  (Slieber  ftärfte  fid]  eben  burd)  ben  5tol3 
auf  bas  burd^  Crabition  unb  Kontrolle  gefid^erte  Können,  auf  bie 

,,Kunft",  3ugleid|  freilid^  burd^  bie  Ceilnal^me  an  ber  StabU 
oermaltung  unb  Stabtuerteibigung.  ^öd]ft  mertuoH  in  ber  nod] 

immer  leibenfd^aftlidien  unb  ungebunbenen  ^eit  mar  mie  ber 

<gmang  an  fid],  fo  befonbers  bie  ftreng  formaliftifdie  unb 

3eremonieIIe  2lrt  bes  ̂ ufammenlebens  unb  ber  Derl^anblungen, 

bie  einerfeits  eines  poetifd^en  ̂ uges  nid]t  entbel|rte,  anberer^ 

feits  aber,  mie  ja  fd]on  bie  äftl7etifd]=gefellfd^aftlid|en  Hegeln  bes 

Hittertums,  bie  unentbelirlidie  „^ndtiV'  bem  einzelnen  einprägen 
follte.  Unb  meiter  bat  biefer  -^anbmerfergeift  burd^  feine  fd]arfen 

Knfprüd^e  an  bie  äußere  „<£bitbavfexV\  an  ei^rlid^e,  beutfd]e  £}er= 
funft,  freie  (ßeburt  unb  fittlid]e  Unbefd]oItenI^eit,  burd^  bie 
alleinige  (Seltung  ei^rlid^en  firmerbs  mittelft  foliber  Urbeit  bie 

(5runblage  3U  ben  bürgerlid^en  Knfd^auungen  über  €E^re  unb 

Hed]tlid]feit  gelegt,  bie  natürlid]  3um  Ceil  burd]  bie  fird]Iid]e 

(£ibixt  beeinflußt  maren.  freieren  Knfdiauungen  mar  biefer  (5eift 
eigentlid)  uu5ugänglid| ,   unb,  mie  bie  S^nft,  bie  in  mittleren 
feiten  ebenfo  mie  bie  H(ar!genoffenfd]aft  3unäd|ft  3ur  Blüte  i|ier 

bes  (ßemerbes,  bort  ber  £anbmirtfd)aft  beitrug,  bei  fortfd^reitenber 

fintmidlung  faft  fo  mie  jene  burd]  bie  2tusfd)altung  ber  freien 

Bemeglid^feit  Hüdftänbigfeit  unb  (£rftarrung  t^erbeifül^rte,  fo  er= 
I|ielten  aud^  bie  fittlid^en  Knfd^auungen  balb  etwas  Starres.  5reilid| 

mar  bei  ber  3unet|menben  Unfittlid^feit  unb  (5enußfud]t  bas  Dringen 

ber  J^anbmerfer  auf  (£i|rbarfeit  ein  gemiffes  (5egengemid)t  gegen 
bie  allgemeine  £afB^eit  unb  beeinflußte  aud)  bie  Stabtuermaltungen. 

Kuf  fittlid)=fird)lid)en  Kufd^auungen  berul^te  3.  C.  aud]  bie 
(Segnerfd^aft  ber  ̂ anbmerfer  gegen  ben  entmidelteren  ̂ anbel,  uor 

allem  gegen  ben  fpefulatiuen,  nid^t  gegen  ben  fjanbel  überl^aupt.j 

Denn  fie  felbft  uerfauften  ja  aud|,  unb  feinesmegs  maren  fie  ben 
Krämern  feinblid).  ibie  fie  im  prin3ip  bei  allen  ̂ unftgenoffen 

gleid]en  JDoI^lftanb,  aber  bei  feinem  Heid]tum  er3ielen  moHten,' 
fo  mar  il^nen  ber  rafd]e  (Seminn  bes  Kaufmanns  ein  Dorn  im 
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2tuge.  2tber  biefer  vov  allem  aud]  aon  ber  Kird]e  unb  befonbers 
Dom  2tbel  mi§ad]tete  Kaufmann  mar  nun  bod]  ein  fel^r 

roiditiges  (Element  bes  ftäbtifdien  Cebens,  fpielte  biird]  feinen 
Heid^tum  oft  bie  füB|renbe  Holle  unb  bilbete  bas  patri5iat.  Dev 

fjanbel,  einerfeits  ber  uor  allem  an  bie  Derbinbung  mit  J^taüen 
gefnüpfte  oberbeutfd|e ,   anbererfeits  ber  t^anfifdie,  mar  es  ja 

bod],  ber  ben  eigentlidien  (SIan3  ber  füt^renben  Stabte,  Hürn= 

bergs,  Kugsburgs,  Ulms,  5ranffurts,  Kölns,  Cübeds  u.  a.,  be= 
grünbete.  (Er  beftimmte  aud]  uielfad]  tl]re  politif,  unb  namentlid] 

feit  Uusgang  bes  2TfitteIaIters  füi]rte  ber  Uuff(i]mung  bes  Kauf= 
manns  and]  ein  mäd]tiges  guftrömen  ber  Hürger  5U  biefem 
Beruf  I]erbei.  Uber  wenn  nun  bet  biefer  Klaffe  bes  Bürgertums 

3meifeIIos  ein  !üB]ner  Unternel]mungsgeift ,   ein  meiter  Bli(f  in 

bie  5^rne,  beffen  ja  and]  ber  ̂ anbmerfer  infolge  feines  IDanberns 

als  (SefeEe  nid|t  gan5  entbet^rte,  unb  eine  gro^e  Catfraft  I^ernor^ 

treten,  bas  Bürgerli(i]=€ngi]er5ige  fet]It  and]  it]r  nid]t.  Vxe 

ftäbtifd]e  ̂ anbelspolitif,  5unäd]ft  non  ben  3^tereffen  ber  £)anb== 
merfer  biftiert,  mar  meift  eine  r>on  monopoIiftifd]em  (Seift  getragene 
Sonberpolitif  3ugunften  ber  €ingefeffenen.  Stabt  fd]Io§ 

fid]  mirtfd]aftlid]  ab,  ber  frembe  Kaufmann  mürbe  im  ̂ anbel 
befd]ränft  unb  3um  Dorteil  ber  Bürger  ausgenu^t  (Stapelred]t), 

bie  ̂ ufaB]rtftra§en  aHein  mürben  gebeffert  ufm.  Hur  einzelne  weit^ 
fid]tige  Stabte  mie  Hürnberg  fid]erten  burd]  Begünftigung  ber 
fremben  ben  I]eimifd]en  Kaufleuten  gleid]e  Dorteile  braunen. 

(Ebenfo  mürbe  bas  umliegenbe  £anb  5ugunften  ber  Stabt  rnirt^ 
fd]aftlid]  befd]ränft  unb  ausgenufet. 

Uber  nod]  in  anberer  Besiegung  entbel^rt  bie  bürgerlidie 

Kultur  lange  freierer  unb  glän3enberer  ^üge.  Der  gefd]äftlid]e, 

mirtfd]aftlid]e  £;aupt5ug  bringt  and]  eine  gro^e  Hüd]terni|eit 
mit  fid],  bie  namentlid]  bas  3^t^^^t?unbert  diarafterifiert  unb 

erft  im  \d.  groben,  aber  bod]  meit== 
I]er3igeren  Cebensfreube  meid]t.  Hlit  bem  Hiebergang  bes  arifto= 
fratifd]en  (Seiftes  mar  aud]  ber  Sd]mung  bes  £ebens  3unäd]ft 

bal]in:  er  fam  ebenfo  mie  bie  poefie  fpäter  ei]er  nod]  aus  bem 

nieberen  Dolf.  Hid]t  nur  bie  Cebensauffaffung,  bie  non  praftifd]= 
bered]nenbem  Sinne,  non  ber  Hegel  unb  ©rbnung  bes  Urbeits= 
unb  (Sefd]äftslebens  beeinflußt  mirb,  fonbern  überl]aupt  bas 
geiftige  Ceben  atmete  jene  Hücf]ternl]eit  unb  marb  baburd]  ärmer. 

Das  cSefül]!  fpielt  in  ben  bürgerlid]en  Sd]id]ten  feine  große  HoEe, 

menigftens  ift  es  nid]t  fid]tbar.  Daß  es  in  mand]en  Kreifen 

bamals  fogar  überfd]menglid]  lebenbig  mar,  seigen  bie  Briefe 
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ber  geiftlid^en  2TfYftifer,  bie  aber  in  iB|rer  feineren  5orm  unb 

Kusbrurfsroeife  mel^r  roie  ein  2tad)flang  ber  I^öfifd^en  Seit  rotrfen. 

Die  fal^Ien  unb  nüd^ternen  Sriefe  bes  Bürgertums,  bte  ja  meift 

erft  aus  fpäterer  ̂ ext  ftammen,  bemeifen  an  fid^  rxodi  feinen 
2TJangeI  an  (6efüI|I,  roeil  fie  in  ber  ̂ auptfad^e  (5efd)äftsf)riefe 
finb  unb  bte  Bilbung  3U  gering  mar,  als  ba§  man  fid^  im  fd^rift^ 
Iid]en  Kusbruef  frei  i^ätte  geben  fönnen.  Kber  nüd)tern^gefd^äfts= 
mägig  ift  aud]  bie  (Se[d|id^tsfd)reibung,  nüd^tern  namentlid^  aud] 

bie  Did)tung,  bie  ja  formell  bie  Crabitionen  ber  geiftlid^en,  ber 
f^öfi[d]en  unb  ber  5pielmannsbid]tung  roeiter  füt^rt,  aber  ol^ne 

mirflid^es  5ormgefüi|I,  ol^ne  pl^antafie  unb  Sd^mung,  uielmel^r 
bürgerüd]  gerid^tet  unb  geftaltet  ift.  Be5eid)nenb  ift  bie  befonbere 

pflege  ber  Cel|rbid)tung,  ber  gegenüber  bie  auffommenbe  Derbi^eit 
immerl^in  meniger  langmeiltg  ift. 

Hüd]ternf)eit  atmet  roeiter  bie  Bamengebung,  bie  anftatt 

bes  frül^eren  ftarf  poefifd^en  Bamenreid|tums  (5.  ̂ 9)  ^t^o^e 
Dürftigfeit  3eigt.  Die  alten  beutfd^en  Barnen  roaren  infolge  bes  in 

bie  ZTCaffe  gebrungenen  fird^Iid^en  (Beiftes  burd]  bie  J^etUgennamen, 

beren  erfte  3nuafion  einft  fd^on  3urüdgebrängt  mar,  bie  bann 
im  \3.  3^I^^i^unbert  mieber  auffamen,  gegen  €nbe  bes 

f^unberts  bebeutenb  3urü(fgebrängt.  ®Ieid|3eitig  mar  bie  namen= 

fd)opferifdie  Kraft  erlai^mt.  <£s  3eigt  fid]  eine  au^erorbentlidie 
(£införmigfeit  ber  Barnen;  man  befd^ränft  fid^  immer  mei^r  auf 
einzelne  alte  beutfd^e  Barnen  (^einrid),  Konrab),  uor  allem  aber 

auf  ben  fremben  Barnen  3oB|annes  (^ans),  ein  (5runb  mit  3ur 

<£ntftei|ung  ber  unterfd^eibenben  5ctmiliennamen  (5. 
2tud)  bie  Kunft,  uor  allem  bie  mid^tige  Baufunft,  fpiegelt  ben 

nüd^ternen  S^if^^ift  u)ieber.  IDie  in  ber  Did|tung  merben  bie 

formen  ber  r>orl|ergef^enben  periobe  in  äu§erlid)er  IDeife  fd^üler^ 
i^aft  fortgepflanst,  mie  bort  f eitlen  (6Ian3,  pl^antafte  unb  Sd^mung. 
Die  ftarfe  Bautätigfeit  entfprid]t  mel^r  bem  praftifdien  Bedürfnis 

ber  bürgerlid^en  Biaffe:  es  entftef)en  bie  einfad^en  ̂ allenfird)en. 

5reilid^  prägt  fid]  bas  bürgerliche  Selbftbemu^tfein  gleid|3eitig  in 
ben  oft  unuerl^ältnismäjjig  biobien  Cürmen  aus.  Knbererfeits 

tritt  mel^r  unb  mef^r  ein  f^anbmerfsmä§iger  (El^arafter  B^ernor; 

man  fud^te  in  ted^nifd^en  (£in3ell)eiten  feine  f leine  B(eifterfd|aft  3U 
3eigen.  Das  H5.  eri^ebt  fid]  bann  bebeutenb  über 

bas  r>orB|ergeB)enbe.  Das  befte  mirb  inbes  im  Borben  unb  ®ften 

geleiftet,  in  ben  Beerben,  aber  eigenartig  entmidelten  mäd^tigen 
Badffteinbauten  ber  Kird^en,  bod)  aud]  in  ben  oft  fd|mudreicheren 
meltlid^en  Bauten  gleid^er  Ced^nif. 
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iDeiter  bebeutet  nun  bte  bürgerlid^^ftäbtifd^e  Kultur  gegen^ 

über  ber  erften,  rrefentlid)  auf  bte  ariftofratifd^e  Siixdit  be= 
[d]ränften  pt^afe  einer  Caienfultur  3unäd)ft  eine  ftarfe  Der  = 
grobe rung.  Vxe  feine  äftl^etifcbe  (5eftaltung  bes  Cebens 

fd^iuanb  ebenfo  bai|in  roie  bie  i|ö^ere  gefellfd|aftlid]e  Bilbung. 

Dem  ungebunbenen  Sid^gei^enlaffen  gegenüber  I^ielt  5tr>ar  aud] 
bie  bürgerlid^e  Kultur  an  ben  errungenen  Dorfd^riften  einer 

fittigenben  gefellfdiaftlid^en  £eB^re  in  uerbürgerlid^ter  5orm  feft: 

es  u>irb  gerabe  jefet,  mie  mir  fd|on  für  bie  (5enoffenfd)aften 

fallen,  ber  Errang  fonuentioneller  formen  für  bas  gan3e  Ceben 

biefer  nod|  i|albbarbarifd|en  (6efeIIfd|aft  als  unerlä^lidi  emp= 
funben.  2tber  jene  UngebunbenB|eit  mürbe  bod|  mieber  bas 

(£i)arafteriftifd|e,  bie  Derbl|eit  fiegte  über  bie  5eini|eit,  bas  roi|e 
5d|melgen  in  materiellen  (5enüffen  über  bie  ZHäfigfeit,  bas 

piebejifdie  über  bas  Kriftofratifdie.  (5efellfd|aftlid|  fteB|t  bie  neue 

(£pod|e  aifo  im  3^id|en  ber  Hüdfftänbigf eit ;   bie  gefellfd|aftlid|e 

Unfultmiertl|eit  mirb  um  fo  greller,  je  meB|r  bie  nieberen  DoIfs= 
fd|id|ten  fid|  bemerfbar  mad|en.  (£l|ara!teriftifd|  finb  bie  üblen 

Cifdimanieren,  bas  gierige  5d|Iampampen  einerfeits  unb  bas 
unfaubere  Umgei|en  mit  Speifen  unb  Speifereften  anbererfeits, 

t)on  ben  Crinffitten  gan^  abgefei|en.  Die  i|öfifd|en  2tnftanbs= 

leiiren  merben  je^t  —   aud|  ein  geidien  ber  materieE  gemorbenen 

geit  —   t>or  aEem  in  ,,Cifd|3ud|ten"  fortgefe^t.  ITie  ber  piebejifdie 
Con  aud|  auf  bie  ariftofratifdien  Kreife  f(^Iie§Iid|  Übergriff,  5eigen 
fpäter  bie  ̂ oforbnungen  bes  nod|  unflätigeren  H(5. 
mit  il|ren  Verboten  bes  Knod|enmerfens  unb  bes  Segie§ens  mit 

Bier.  Das  alte  £|auptftüd  ber  (ßefeEigfeit,  ber  Can3,  uerlor 
mieber  ben  I|6fifd|en  CI|arafter  unb  nai|m  in  ben  Stabten  nod| 

uergröberte  bäurifdie  5ormen  an.  Die  Can3lieber  mie  bie  2TIanieren 

beim  Can5  mürben  babei  uielfadi  fel|r  bebenflidi,  unb  bie  neuen 

Cän5e  aus  ber  5rembe,  bie  man  in  ben  Staaten  übernal|m,  uer= 
fdiärften  nod|  biefen  gug.  (£B|arafteriftifd|  ift  meiter  bas  gurücf= 
treten  ber  5rau  aus  ber  (5efeEigfeit  unb  bas  5d|minben  il|res 

fittigenben  (£influffes.  5d|on  gegen  Kusgang  ber  2T(inne3eit  trat 

biefer  Hüdfd|Iag  ein.  Kber  bie  Stabt  mit  it|rer  3ai|Ireid|eren  meib= 

lidien  BeuöEerung,  bie  fogar  übermog,  ben  fd|Ied|ten  Elementen 
barunter  unb  ber  größeren  5t^^it|^it  finnlidien  (5enuffes  uerftärfte 
biefe  Strömung  unb  bannte  bie  el|rbare  5rau  mieber  ins  fjaus: 

nxiit  bie  Dame,  fonbern  bie  tüd|tige  beutfdie  fjausfrau  mürbe 
bas  bürgerlidie  ̂ beal  ber  5rau. 

KEes  bas  I|ängt  mit  bem  auf  bas  2TE ater ielle  gerid|teten 
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Sinn  ber  sufammen,  unb  btefer  rr>irb  gerabe  burd)  bie 
bürgerlid^e  Kultur  \el\t  geförbert.  JTJateriell  roar  ja  bod|  biefe 

Kultur  in  erfter  £inie,  md)t  in  bem  Sinne,  bag  ber  <5emx%  bie  £jaupt= 

fad^e  voav  —   im  (5eg enteil,  mir  lernten  fd^on  bie  Krbeit  als  ben 
bel^errfd^enben  5ctftor  bes  ftäbtifeben  Cebens,  im  (5egenfa^  5um  ritter= 

lid]en  IDeltfreuben=  unb  mönd]i|d^en  fennen.  Kber 

im  Dorbergrunb  bes  Sinnens  unb  vErad]tens  ftanb  —   unb  5roar  nid]t 

nur  in  ber  faufmännifd^en  Sd)id)t  —   ber  (Selbermerb.  Vas  allge= 
meine  ̂ iel  ift  ber  H)ol|lftanb,  ein  mäßiger  nad|  ben  Kn[d)auungen 
ber  ̂ anbmerfer,  ein  möglid^ft  großer  nad|  benen  ber  Kaufleute, 
aber  bamit  bod^  roieber  eben  ber  £ebensgenu§,  ber  entfpred^enb 

ber  JTlaffengefelligfeit  unb  ber  geringen  (Sntmidlung  feineren  3^^nen= 
lebens  non  felbft  gemeine  5orm  annat^m.  Unb  andi  über  bie 

l|öl^eren  S^^agen  bes  £ebens  entfd|ieb  immer  ber  materieH^praftifd^e 
(5efid|tspunft,  bie  Kird^lid^feit  mürbe  bei  ber  UTel^rl^eit  dugerlid^er 

als  je,  ber  materielle  (5ebanfe  r>on  £eiftung  unb  (Begenleiftung 
mar  3um  Ceil  ausfd)laggebenb.  Ulfo  im  gan3en  berrfd^t  ein 

€ubämonismus  mie  beim  Hittertum,  aber  ftarf  vergröbert. 

Vas  arbeitfame,  ermerbsluftige ,   maffiver  £ebensfreube  5U= 
getane  beutfd^e  Bürgertum  mar  in  feinen  nod^  einfad^en  Uer  = 
I^ältniffen  mit  bem  romanifd^en  Bürgertum,  vor  allem  mit 

bem  italienifd^en  ber  Henaiffance5eit,  nid^t  3u  vergleid^en.  Sd^on 

bas  fpe5ififd^  Stäbtifd^e,  bas  \a  erft  neben  bem  fjöfifd^en  eine 
B|öi|ere  Kusgeftaltung  ber  Kultur  verbürgte,  l^atte  fid^,  mie  mir 

fallen,  in  ben  ftarf  agrarifd^  gefärbten  Si^en  bes  beutfd)en  Bürger^ 
tums  nod]  gar  nid^t  völlig  burd^gefe^t,  von  ben  vielen  f leinen 
£anbftäbten  gan3  abgefel^en.  5reilid|  maditen  fid)  eine  immer 

jiärfere  (51eid)artigfeit  ber  ftäbtifd^en  ̂ nieve\\en  unb  nod)  mehr  ber 
£ebensbebingungen  fomie  eine  immer  5unel^menbe  Uielfeitigfeit 

ber  Berufe  geltenb,  unb  gerabe  im  Bid^tagrarifd^en  lag  bie  Kn= 

3iel^ungsfraft  ber  Stabte.  €ine  rein  ftäbtifd^e  Kultur  mar  ba= 
gegen  in  ̂ranfreid]  unb  Italien  erblül^t,  gemi§  nod]  in  2lm 
fnüpfung  an  längft  unterbrodiene  Crabitionen.  3^ 

Blatte  fid|  meiter  jene  t^od^ftel^enbe  geiftige,  fünftlerifd^e  unb  £ebens= 

fultur  entfaltet,  ber  gegenüber  bie  beutfd]en  Bürger  mie  bie  j 
Deutfd^en  überB^aupt  bod)  nod]  immer  als  barbarifd]e  £eute  er= 

fd]einen  mußten,  troß  iB]rer  mirtfd|aftlid]en  unb  materiellen  (£r= 
rungenfd]aften.  €s  mar  bod]  nid]t  fo  gans  unverftänblid],  baß  i 
Petrarca  in  Köln  5mar  von  ber  Stabt  einen  großen  £inbrucf 

B]atte,  aber  bie  2T(enfd]en  als  bem  (Selbermerb,  bem  fiffen,  Crinfen  j 

unb  Sd]lafen  ergeben  unb  geiftig  intereffelos  B]in[tellte.  Wenn  (; 
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rotr  bann  aus  bem  \5.  3aI^Irdd]e,  teilweise  begcifterte 
Sd^ilberungcn  beutfdier  Stabte  befonbers  and)  burd)  3tctliener 

befifeen,  fo  liegt  il>nen  3um  Ceil  geroi§  bas  (£rftaünen  3ugrunbe, 
bas  jene  über  bie  unerroartete  ̂ öi|e  ber  äußeren  Kultur  in  bem 

rni§ad)teten  X)eutfd)Ianb  empfunben  I^atten.  Überbies  ftammen 
bie  Urteile  meift  erft  aus  ber  ̂ weiten  J^älfte  bes  \5. 

i^unberts,  als  ber  ft  e   i   g   e   n   b   e   U)  o   I   ft  a   n   b   ben  Stabten  uielf ad^ 
ein  glän3enberes  Uusfet|en  gegeben  I^atte  als  frül^er.  Venn  im 
ganzen  boten  bie  mittelalterlid^en  Stabte  fo  rnenig  ein  Bilb 

lufuriöfer  prad^t  mie  etioa  bie  Surgen,  unb  and)  bas  Dafein 

felbft  trug  tro^  jener  bod]  5iemlid]  groben  Üppigfeit  nod]  ben 
Stempel  ber  €infad]f|eit.  Die  öffentlid]en  (Sebdube  unb  bie 

:^dufer  ber  Heid^en  3U)ar,  bie  feit  bem  i^dufig 

ben  -^of  bes  Stabtf^errn  fid)  3um  Dorbilb  genommen  I^atten, 

gewannen  fd]on  im  \d.  3<^f^^*f?unbert  eine  reid^ere  (ßeftalt,  nament= 
lid)  aber  bann  unter  italienifd>en  €inf[üffen  im  ]((d.,  bis  bie  Sucht 

nadh  fünftlerifcher  Der3ierung  ber  Steinbauten  mie  ber  nieber^ 
fdd|fifci|en  ̂ ol3bauten  faft  übertrieben  mürbe.  Die  ̂ dufer  ber 

meniger  Bemittelten  ftanben  natürlid]  meit  3urücf.  —   2tud^  im 
3nnern  ber  -^dufer  unb  im  -Hausrat  3eigte  fid^  erft  im  \d. 
t|unbert  eine  reid^ere  €ntmicEIung.  Einmal  mar  bas  Bürger^ 
t^aus  immer  3ugleicf^  Urbeitsl^aus  unb  biente  bem  (5emerbe  ober 

bem  fjanbel,  anbererfeits  mid^  bas  finge,  Unbequeme,  ted]nifd) 
primitioe  nur  langfam.  Das  3eigen  bie  fleinen  unb  niebrigen 

Bdume,  ber  \d\ledite  5^nftert>erfd|Iug ,   bie  mangelf^afte  £[ei3ung 
unb  Beleuchtung.  3^^  15.  ̂ aliviinn^evt  entmicfelten  fid)  bei  ben 

Heichen  prunfrdume  mit  (Blasfenftern,  funftuoll  gearbeiteten  ©fen, 

fd)ön  gefd^nifeter  U)anbtdfelung  (bie  jenes,  ben  höfifch^u  U)ohn= 
ftdtten  nadigemad^te  Be^dngen  mit  IDanbteppid^en  uielfad]  uer= 
brdngte),  mit  munberuoll  gearbeiteten,  aber  fd^meren  Kunftmöbeln 

(Sd^rdnfen,  Cruh^n,  Cifd^en  unb  Bdnfen).  ÜTianAies  bauon  ging 
auch  mehr  unb  mehr  auf  bie  eigentlid]en  JDohnrdume  über ;   ferner 
gab  es  in  ben  Sd]Iaf3immern  groge  Betten  mit  fd]Sn  gefchni^tem 
Dach  unb  prdchtigen  Deden.  Seit  bem  ausgeh^nben  2UitteIaIter 

fanb  man  aud)  uielfad]  U)anbuhren  im  Bürgerhaufe. 

Unterfd^iebe  3mifchen  bem  patri3iat  unb  bem  mittleren 

unb  fleinen  Bürger  mu^  man  auch  be3ÜgIid]  ber  Bahrungs= 
meife  mad^en,  unb  felbft  bei  jenem  beginnt  ber  größere  £urus 
erft  mieber  gegen  finbe  bes  (5.  5tdrfer  als  auf 

bem  £anbe,  überhaupt  fehr  bebeutenb  mar  in  ber  Stabt  freilid) 

ber  5I^ifchfonfum.  Bei  ber  5Ieifd|foft  mar  mie  fd]on  früher  ber 
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Derbraud^  von  fd^arfen  (Serom^en  3ur  3rüB^e  augerorbentlid], 
andi  in  romantfd^en  Cänbern.  J)ie^e  mittelalterlid^e  Wei\e  I^at 

ber  fonfernatbe  (£nglänber  5um  Ceti  noch  t^eute  ben>al)rt,  ein 

^eid^en  eines  menig  entroidelten  (Befd^mads.  gan3en  ent= 

beirrte  bie  ftäbtifd^e  Küd]e  tro^  ber  überlabenen  Üppigfeit  feft= 

lid^er  (6enoffenfd|afts=  unb  privater  2TIaye  nod^  lange  größerer 
5einl|eit.  Cine  bebeutenbe  Holle  fpielten  bie  (Seroürse  fobann  bei 
ber  non  Klöftern  unb  ̂ öfen  übernommenen  feineren  Säcferei,  unb 
balb  bilbeten  fid^  in  ein3elnen  Stabten  befonbere  Spe3ialitäten 

non  pfeffer=((5eu)ür3)fud]en  unter  nerfd^iebenen  Hamen  aus,  mie 
überl^aupt  bas  beffere  (SebädP  bie  mannigfaltigften  lofalen  5ormen 
annai|m.  3^  übrigen  mar  natürlid)  bie  Brotnai|rung  bie 

mid^tigfte  unb  allgemeinfte.  5Ieifd^er  unb  Bäder  maren  bei  bem 

großen  Konfum  bie  ftärfften  (Semerbe,  fie  erfreuten  fid^  aud^ 

feitens  ber  fürforglid^en  ftäbtifden  ©brigfeit  befonberer  Beauf= 
fid^tigung  fomol^l  I^infid^tlid)  ber  Qualität  ber  Cr3eugniffe  mie  ber 
Preife  unb  bes  (5emid]ts. 

Hlit  ber  ftarf  gemür3ten  Hal^rung  fteigerte  fid)  3um  Ceil  ber  (5e^ 

tränfenerbraud),  mie  anbererfeits  bie  (Sewnv^e  bie  Dielefferei  er= 
leid^terten.  ©as  Bier  fpielte  eine  J^auptroIIe  in  ben  norbbeutfd^en 

Stäbten,  in  benen  fid)  neben  ber  Sians^  nni>  ber  Heil^umbrauerei  nieb 
fad^  ein  leiftungsfäl^iges  Braugemerbe,  bamit  eine  beffere  Bierberei^ 

tung  unb  ein  lebl^after  BierB^anbel  —   benn  non  ben  nielen  5onber= 

forten  I^atten  ein3elne  balb  großen  Huf  erlangt  —   entmidelten.  Das 

alte  mittelalterlid^e  Bier  Horbmeftbeutfd^Ianbs,  bas  ,,(5rutbier", 
fd^eint  non  bem  I^anfifd^en  ̂ opfenbier,  bas  allein  3um  i? erf anb  ge= 
eignet  mar,  feit  bem  \^.  3<^f!i^l!unbert  ftarJ  beeinträd^tigt  morben  3u 

fein;  fd)Iie§Iid|  braute  man  andi  im  Horbmeften  felbft  £}opfen= 
hier.  Das  norbbeutfd^e  Bier  mürbe  3um  Ceil  fd|on  in  ben  Süben, 

mo  fonft  ber  IDein  norl^errfd^te,  importiert.  Dodti  braute  man 
3.  B.  in  Hürnberg  aud)  felbft.  Umgefel^rt  mar  ber  IDeinB^anbel 

nadi  Horben  niel  ftärfer,  namentlid^  ber  HI)einmeinI|anbeI.  Denn 

ber  im  Horben  unb  ©ften  felbft  gebaute  XBein  (ngl.  5.  56)  mirb 

bocb  nid^t  all3u  fel|r  gefd^ä^t  gemefen  fein,  trofe  bes  Cfports 
3.  B.  non  (Subener  IBein.  2Iuf  bem  £anbe  tranf  man  im  Süben 

neben  ©bftmein  gemöl^nlid^en  Canbmein,  unb  3mar  als  2T(oft  ober 
als  jungen  tBein.  2tud)  bie  fübbeutfd^en  Stäbte  nerforgte  ber 

fjanbel  (namentlid)  non  Ulm  aus)  mit  ben  begel|rten  guten  Sorten, 

bem  HI|ein=,  5t^ctnfenmein  ufm.,  aber  and\  fd^on  mit  füblid^en 
IBeinen.  XBeinpantfd^erei  mar  babei  febr  I^äufig.  £anbmein 

fud^te  man  burd^  aromatifd^e  Kräuter  unb  XBür3ung  ober  Änderung 
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3U  r>erbeffern.  So  gab  es  in  Dcutfd^Ianb  genug  bes  Crinf baren. 

Sei  Seratungen,  bei  Kaufi^anblungen  (IDeinfauf),  bei  ben 

fammenfünften  ber  nieten  (5eno[fenfd)aften,  bei  ben  großen  ftäbti^ 
fd^en  Xfialilexif  bei  ben  5amilienfeften  liebte  man  einen  guten 
2!runf.  Die  ein3elnen  gefellfd^aftlict^en  Krei[e  i^atten  and]  i^re 
Crinfftuben,  bte  patrisier  mte  bie  fünfte;  für  bas  niebere  Solf 
gab  es  bie  Sd^enfen  unb  Canernen,  beren  ̂ alit  immer  3unal^m. 
Hnb  bie  Crinffreube  ftieg  mit  bem  ausgei^enben  2T(itteIaIter  immer 

met^r,  nor  altem  im  Siergebiet,  in  Saufen  (Sieberbeutfd^tanb), 
mie  bie  Sietefferei,  bie  (Benugfud^t  überB^aupt.  Sott  unb  totl 

3U  merben,  mar  gerabe3U  ein  giet,  bas  man  namenttid]  mit  bem 

,,Sutrinfen"  3U  erreid^en  fud^te.  (£s  mar  bas  Sid^austoben  eines 
überfrdftigen  Sotfes,  bas  feinen  atten  Huf  bes  Sarbarentums 
freitid)  baburd]  bei  ben  mäßigeren  unb  gefettfd^afttid]  futtinierteren 
Homanen  aufs  neue  fräftigte. 

Diefetbe  ̂ ügettofigfeit  3eigte  ftd]  in  gefd^ted^ttid^er  Se3iel^ung. 
Unb  wenn  neben  ber  Crunffud^t  and\  3.  C.  bie  Sittentofigfeit  bamats 

eine  Sd^mäcbe  bes  (ßefamtnotfs  gemefen  ift  unb  fd]on  bamats  non 

©brigfeit  unb  Kird^e  befdmpft  3U  merben  begann,  fo  tritt  biefer 

gug  bod^  befonbers  bei  ber  ftdbtifdien  Senötferung  B|ernor,  ein= 
mat  meit  bie  Quelten  für  beren  ̂ uftdnbe  reid]tid|er  fließen,  bann 

aber  aud),  meit  fid)  bie  (Setegenl^eit  unb  bie  Xfiittel  3U  fotd^em 

Creiben  in  ben  Stdbten  teid|ter  fanben ,   aud^  für  ben  um= 
moB^nenben  Übet  3.  S.,  unb  fid]  aus  bem  ̂ ufammenteben  einer 

ftdrferen  Senötferung  teid^ter  ergaben.  3^/  fd^eint,  ats  ob 
bas  erftmatige  gufammenf affen  größerer  2Tt affen  in  Städten  ein 
jugenbtid]es  Uotf  non  fetbft  in  biefer  Se3ieB|ung  fid)  notter 

austeben  tdßt.  3^  fitttid^er  ̂ infid^t  ift  bann  bas  teid]tere  ̂ u= 
fammenftrömen  fd^timmer  €temente,  bie  in  ben  Dörfern  unb 

Surgen  meift  feinen  bauernben  UufentB^att  traben  fonnten,  in  ben 

Stdbten  non  (£inftuß.  VTian  mar  übrigens  nid]t  nur  ben  3unggefetten 

gegenüber,  mie  B^ergebrad^t,  butbfam,  fonbern  and]  gegenüber  ben 

€B|emdnnern.  Die  ner^eirateten  grauen  anbererfeits  Ratten  be- 

fonbers  bie  Had^ftettungen  ber  (ßeifttid]en  3U  für<^ten.  Die  finn= 

Iid]en  Heigungen  ber  geit  —   früB)  Blatte  auch  bie  eifernbe  Sud^t 
ber  Kird^e,  bas  Hatürtid^e,  bas  Hadte  anftößig  3U  mad^en,  gerabe 

bie  CüfternB^eit  nerbreitet  —   mürben  in  ben  bamatigen  Stdbten 
befonbers  burd]  bie  Sabftuben  unb  bie  nur  in  ben  Stdbten 

mögtid^e,  notgebrungene  ©rganifation  ber  Un3ud]t,  burd]  bie 
5rauenB|dufer,  geförbert.  Sdber  maren  bem  HTittetatter  feit  je 
unertdßtid],  3umat  man  bas  btoße  IDafcben  nernad^tdffigte.  Die 
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5urd)t  r>or  bem  Kusfafe  förberte  überbtes  bas  I)et§e  Baben,  bas 
man  als  (5egenmittel  anfal^.  Die  für  ben  2T(affenperfeI^r  in  ben 
Städten  eingerid^teten  Babftuben  mürben  nun  balb  Stätten  ber 

(5efeIIigfeit,  roo  man  andi  a§  unb  tranf,  5efte  feierte  unb  ber= 
gleid^en.  <£s  ergab  fid^  bann  gelegentlid)  Sd^Itmmeres,  menn  and\ 
bas  auf  Bilbern  häufig  bargeftettte  gufammenbaben  ber  (5e[d]fed]ter 

faum  allgemein  üblid]  gemefen  ift.  3^  gan5en  ging  gegen 

(£nbe  bes  2TütteIaIters  bas  Babemefen  ftarf  3urüd,  5um  Ceil 
megen  ber  bamals  auftretenben  Sypl^ilis,  mit  ber  man  fid)  im  Babe 
ansufteden  fürd]tete.  Diefe  um  furd^tbarer  (Bemalt 

auftretenbe  ,,5i^cm3ofen"=5eud|e,  bie  biefem  (nad|  paracelfus)  ber 
,,£ufuria"  unb  ber  „Penus"'  ergebenen,  materiellen  (Sefd|Ied]t  mie 
eine  ftrafenbe  Bäd^erin  il^rer  Sünben  erfd|einen  mu§te,  trug  uor 

allem  aber  3um  Hücfgang  jener  ̂ rauent^äufer  bei,  beren  3^' 
faffinnen  in  ben  Stabten  faft  als  mol^lbered]tigte  (Bemerbetreibenbe 

galten  unb  beren  Befud)  gan3  offen  ftattfanb  unb  niemanb  fd]änbete. 

Die  über[aftige,  ungebunbene  Seit  braud]te  fold|e  Ableitungen 
met^r  mie  eine  anbere.  Bei  ber  Anmefent^eit  non  5ürften  unb  felbft 

Königen  mar  ber  Befud)  jener  fjäufer  burd)  biefe  feinesmegs 

unerl^ört,  unb  bie  ftäbtifd^en  XDürbenträger  ergöfeten  ftd]  namentlid] 
in  fremben  Stabten  ebenfo.  ̂ einblid]  maren  biefem  Creiben  3um 

Ceil  bie  €l^rbarfeit  pflegenben  fjanbmerfer,  bie  fid]  überl^aupt 
über  bie  Sittenlofigfeit  ber  B^öl^eren  Kreife  mie  bes  pöbels  enU 

rüften  mod|ten.  Sie  mod^ten  andi  bas  fjauptpublifum  ber  geift^ 
li(^en  Sittenprebiger  bilben,  bie  i^eftig  gegen  bie  fünbl^afte  §eit 
eiferten  unb  babei  and]  ber  grojgen  Sünber  aus  bem  uermeltlid^ten 

Klerus  feinesmegs  fd^onten.  Die  5rauent^äufer  burften  ftd)  im 

übrigen,  mie  fie  ja  überl)aupt  aus  bem  Beftreben  I^eraus,  bie 

el)rbaren  5i^ciuen  3U  fd)üfeen,  entftanben  maren,  nur  aus  fremben 
5rauen  ergän3en.  Unb  baran  gab  es  in  biefer  §ext  feinen 
UEangel.  Das  3eigt  bas  Sufammenftrömen  t>on  fai)renben  grauen 
bei  ben  großen  Kon3ilien  unb  f   bie 
^eer  begleitenben  Dirnen. 

(Bröblid)e  Übertreibung,  fie  ift  uielfad]  bas  S^idien 
biefer  materiellen  Kultur  ber  Stabte.  IPie  es  beim 

Crinfen  unb  €ffen  nod)  gan3  mie  beim  Bauern  uor  allem  auf 

bie  Quantität  anfam,  mie  man  ftd)  bei  amtlid)en,  genoffenfd)aft= 
lid)en  unb  5ctntilienfeftmal)len  in  üblem  U?etteifer  nid)t  genug  tun 

fonnte  in  ber  ̂ dbil  ber  (Bänge  unb  ber  (Bäfte,  mie  bie  Sd)melge= 
freube  immer  neuen  Anla§  3U  heften  fud)te,  fo  entfaltete  man 

ben  abfto^enben  Cujus  bes  ̂ ixvxel  aud)  beim  äußeren  U1enfd)en, 
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in  feer  Kleibung.  Dergebltd]  fud]ten  allen  btefen  €rfd^einungen 

bie  Cu^usorbnungen  ber  Stabte  unb  £anbest|erren  5U  [teuern; 

gegen  ben  Kleiberlufus  rid^teten  fid|  um  \500  and]  Heid]5= 
orbnun^en,  uor  allem,  um  bet  bem  ftänbigen  2Tad]obenftreben 
ber  einseinen  Klaffen  bie  ftdnbifd]en  Unterfd]iebe  in  ber  Crad|t 

aufred]t  311  ert|alten.  2tber  gerabe  ber  reid]e  Bürger,  ber  ̂ auptträger 

ber  materiellen  Bid^tung  ber  geit,  lieg  fid]  in  feinem  progenl^aften 

groben  Cujus,  ben  meniger  reid]e  bann  aud^  nad^mad^ten,  nid]t 

ftören.  Hed)t  groger  Befig  an  (ßemänbern,  red]t  überlabene  Kleibung, 

recht  teure  Stoffe  unb  Sd]mudfad]en  unb  red]t  auffallenbe  Cracbt  — 
bas  mar  bie  Cofung  ber  Seit,  bie  auch  ̂ inen  unglaublid)  rafd]en, 
fich  ftänbig  in  €jtremen  ober  gerabesu  in  Barrheiten  bemegenben 

VOedi\el  ber  Blobe  h^J^beiführte,  mefentlid]  freilid^  unter  fransöfi^ 
fd]en  unb  burgunbifd^en  £inflüffen.  (Einfadih^it  mar  jebenfalls 

uerpönt,  ,,altfrdnfifch".  £s  seigten  fich  abftogenben  Sd^atten= 
feiten  einer  paruenühaften  ®elbfultur,  uor  allem  auch  bei  ben 

BTdnnern ,   bie  fid)  sum  Ceil  meibifch  trugen,  anbererfeits  aber 
and)  nod)  naiue  ̂ nge^  mie  jene  Dorliebe  für  grelle  Farben  unb 

bas  Durdieinanber  r>erfd)iebener  Farben  (S.  63). 

Die  grob^materielle  Cebensfultur  bes  Bürgertums  h<^I  dürften, 
2tbel  unb  Klerus  unb  aud)  3um  Ceil  bie  Bauern  uielfad)  sur 

Bad]ahmung  angeregt,  fomeit  es  nad)  ben  2TütteIn  überhaupt 
möglid)  mar.  2tuf  ber  anberen  Seite  lag  bie  berbe  Cebensluft 
bamals  überhaupt  in  ber  Cuft.  IDie  fd)arfe  Stimmen  erhoben 

fid)  fd)on  im  \3.  3ahrhunbert  gegen  bie  SittenlofigJeit  unb  ben 

Cujus  ber  (5eiftlichfeit,  mie  fd)uell  entartete  nad)  biefer  Hi(^tung 

bie  höfifd)e  Kultur,  mie  fehr  mirb  fchon  früh  Bauern  Üppig= 
feit  unb  Unehrbarfeit  uorgemorfen!  2IIfo  bie  Stabt  forberte  nur 

biefe  allgemeine  Strömung,  allerbings  in  bebeutenbem  2Uage. 
Un  biefer  überfprubelnben  IDeltfreube  moHte  nun  auch 

niebere  ftdbtifd)e  Uolf  feinen  Unteil  haben,  unb  fo  befchrdnft  bie 
UTittel  maren,  fo  laut  unb  gröblid)  bvadite  es  fid)  sur  (Seltung. 
Diefes  niebere  Dolf  mirb  nun  aber  überhaupt  in  ben  Stabten 

ein  mid)tiger  5aftor.  S^fammen  mit  ben  mittleren 
Sd)id)ten  brachte  es  ben  UT  affen  g   ei  ft  3U  einer  bis  bahin  um 

befannten  Bebeutung.  Uud)  bie  nid)tftdbtifd)e  ZTlaffe  ift  bamals, 

mie  fchon  angebeutet,  lebhafter  in  bie  €rfd)einung  getreten.  Uber 
bie  Stdbte  bleiben  bod)  bie  ©rte,  mo  biefe  2T(affe  fompafter 

auftritt,  mo  fie  Rührer  finbet,  nid)t  3um  menigften  unter  ben 
nieberen  geiftlid)en  dementen,  mo  fie  fid)  ftdrfer  3um  Uusbrud 
bringen  fann,  mo  bie  Bebeutung  ber  Stabt  als  folcher  auch 
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ScIbftgefüI^I  voo  aber  aud]  burd^  bte  ftänbige  SerüB|rung 

mit  ben  reid^eren  Krei[en  begel^rlicbe  unb  angriffsluftige  Stimmungen 
genäi^rt  merben.  Knbererfeits  I^offten  in  ben  Stabten  gerabe  bie 

uerfd^iebenartigen  nieberen  Sd)id]ten,  5um  Ceil  nod]  bäuerlid|en 

(El^arafters,  felbft  bie  5ctf^renben,  uor  altem  immer  bar  auf  ̂   fd^neC 

I^eraufsufommen,  it|r  (Sind  3U  machen.  Die  (Selbentlot^nung  enblid] 

mad^te  and\  bie  f leinen  £eute  felbftänbiger,  felbftberDu^ter  unb  fälliger, 
an  it^rem  Ceil  an  ber  allgemeinen  (5enu§freube  teil3unet|men.  So 

uerftärfte  fid)  benn  jener  bemofratifd^e  (5eift,  ber  fc^on  bie 

Sunftfämpfe  t^eruorgerufen  Blatte,  mei^r  unb  met^r.  Ctmas  Demo= 
fratifd]es  liegt  non  x)ornt|erein  in  bem  ftäbtifd]en  <5ufammen= 
mol^nen  einer  aneinanber  gepf erdeten  größeren  2Ttaffe  ebenfo 
roie  in  bem  Hitterleben  auf  Burgen  etroas  bem  Creiben  ber  2Ttenge 

2tbt|oIbes.  0b  bem  Hitter  immer  bie  ariftofratifd^e  3foIierti^eit 

bei^agte  unb  er  überl^aupt  bas  2triftofrati[d^e  barin  empfanb,  ift 

eine  anbere  5i^cige.  Das  ̂ ufammenmot^nen  fo  uieler  2Ttenfd^en  in 

ben  Stabten  I^at  nun  roeiter  bie  Unterfd>eibung  berfelben  burd] 

it)re  perfonennamen  erfd|roert  unb  ben  ein3elnen  3um  Ceil  3U  einer 

Bummer  gemad^t.  3^  größer  bie  oben  (S.  \56)  beobad]tete  Bamem 

armut  mürbe,  um  fo  b^t^i^^nmä^iger  rourbe  bie  Scbar  ber  (SIeicb= 
benamfeten.  Zfian  griff,  um  ben  einzelnen  3U  unterfd]eiben,  3U 

ben  uerfd^iebenartigften  Zunamen,  beren  Quelle  per[önlid)e  Cigen^ 
fd^aften,  fjerfunft,  Beruf,  bas  IDobnbaus,  bie  J^ausmarfe  ufm. 

maren,  unb  bie  bann  bauernb  blieben.  Diele  fotd^e  ̂ u= 
namen  geben  andi  aus  ber  beutfd^en  Spott=  unb  Becfluft 
So  entftanben  fcblieglid]  bie  ftäbtifd^en  Familiennamen,  wenn  aud^ 
ber  perfonenname  bes  einzelnen  noch  lange  bie  ̂ auptfad^e  unb 

in  ben  nieberen  Sd^id^ten,  roo  eine  Unterfcbeibung  roeniger  not= 
roenbig  roar,  oft  nod)  ber  ein3ige  bleibt. 

IDie  roicbtig  bie  Btaffe,  insbefonbere  bie  ftäbtifd^e,  nun 

im  ausgebenben  2TütteIaIter  rourbe,  bas  3eigt  fid)  auf  ben  t>er= 
fd)iebenften  (ßebieten.  ̂ unäd^ft  auf  bem  für  bas  ITlittelalter  be= 

beutfamften,  auf  religiös^fird^Iid^em  (5ebiet  unb  3u>ar  nid]t 

fomobl  im  Sinne  einer  ftärferen  Kbmenbung  uon  ber  Kircbe  in== 
folge  (ßeltenbmacbung  ber  meltlidien  Knfprücbe  ber  nieberen 
£aien  als  in  Bicbtung  einer  uolfstümlicberen  Gattung  ber  Kird|e 

felbft  unb  eines  mächtig  gefteigerten  religiöfen  Dolfsbebürfniffes. 

3^ne  früher  (S.  92)  beobachtete  0ppofition  gegen  bie  Kird^e 
mar  insbefonbere  burd)  bie  Spielleute  aud]  in  nieberen  Dolfs- 
fd]id)ten  genährt  morben.  2lber  auch  ein  geiftlid^es  dement 

förberte  biefelbe,  bas  ber  „Daganten",  ber  burcb  bie  £anbe 
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falirenben  Sd^olaren,  bie  namentlidi  von  5ranfreid|  !amen, 

in  einem  I^öd^ft  meltfreubigen  Ceben  ü^r  fanben,  biefes 
3beal  in  oft  loderen  lateinifd^en  (Sebid^ten  priefen,  babei  bis 

3ur  (Erlangung  einer  pfrünbe  3unäd)ft  bei  ben  (5eiftlid]en,  bann 
im  Polfe  überl^aupt  (5elb  unb  (Saben  beifd?ten,  immer  aber 

3U  fd^arfem  Spott  über  il^re  I^eilige  Kird]e  unb  ben  I^abgierigen 
l^öl^eren  Klerus  geneigt  roaren  unb  halber  uon  ber  offi3ieIIen 

Kird^e  fd^arf  uerfolgt  unb  fd]Iie§Iid^  befeitigt  mürben.  'Diefe 
anfangs  feiner  gerid^teten  unb  auf  ii^re  lateinifd^e  Bilbung  fel^r 

ftol3en  Daganten  maren  gegen  (£nbe  bes  \3.  3at|rl^unberts,  fur3 
uor  il^rem  Derfd^minben,  bereits  in  einen  gemeinen  unb  rollen  Con 
uerfatten  unb  i^af(i)ten  jefet  nad]  bem  Beifatt  ber  von  il|nen  oft 
burd^  ̂ ofuspofus  genasfül^rten  nieberften  Sdixd^ten  in  Stabt 

unb  £anb,  traben  auf  biefe  Sd^id^ten  aber  fid^erlid^  and\  mau(i|e 

it|rer  Knfd^auungen  übertragen.  <5an^  3u>eifeIIos  I|aben  fobann 

bie  großen  internationalen ,   uor  allem  romanifd^en  Ke^er= 
bemegungen  bes  \2.  unb  immer  neuen 

5ormen  unb  Derbrüberungen  fid^  aud]  fpäter  fortfefeen  unb  in 

einem  r>oIfstümIid]=reIigiös4ittIid]en  2T(affenbrang  aus  bem  r>er= 
borbenen  unb  uermeltlid^ten  Katl^oIi3ismus  t^inausftreben ,   tief 
in  bas  niebere  Dolf  übergegriffen.  Deutfd^Ianb  mar  be[onbers  im 

Süben  unb  tDeften  uon  biefer  Bemegung  erfaßt^  unb  uor  allem 

im  Canbuolf  fanb  fie  uiele  Knt^änger,  fid^erlid^  aus  einem  über= 
quellenben  religiöfen  Bebürfnis  t|eraus,  aber  uielleid^t  aud^  infolge 
einer  immer  nod]  latent  uorl^anbenen  Kbneigung  gegen  bie  Kird^e, 
bie  Überminberin  bes  alten  ̂ eibnifd^en  Dolfsglaubens.  ^nx  übrigen 

mar  bas  (ßlaubensleben  bes  £anbuoIfes,  mie  nodi  lange,  uor3ugs= 
meife  agrarifd^  gefärbt.  Wenn  Bertl^olb  t>on  Hegensburg  bem 

£anbuoIf  gegenüber  uon  ben  ,,frumen  fteten"  fprid^t,  fo  meint 
er  bamit  ben  bamals  fird^Iid^eren  (Seift  ber  Stabte. 

Kber  biefe  Kird)Iid|feit  mar  mieber  mefentlid]  eine  äugerlid]e. 

Das  Hcitmad^en  ber  fird^Iid^en  (5ebräud|e  mar  etwas  gan3  Selbft= 
uerftänblid^es ,   um  fo  mel^r,  als  bie  offt3ieIIe  Kir(i]e  alles  tat, 
ben  meltfreubigen  Beigungen  mie  ben  praftifd^en  3ntereffen  ber 

Stäbter  möglid^ft  geredet  3U  merben.  Der  Klerus  felbft  uermeltlid^te 
babei  immer  met^r:  t^atte  er  erft  ber  ritterlid^en  Kultur  fid]  teib 

meife  angefd^loffen,  fo  fd^mamm  er  jefet  luftig  in  bem  materiellen 
ftäbtifd^en  Ceben.  Da§  fid]  bie  Caien  mel^r  ober  meniger  barüber 

ärgerten,  barüber  fpotteten,  mar  3unäd)ft  nid)t  gefäl^rlid),  fomeit 
bie  moI|lt|abenbere  Sd]id)t  in  Sx^age  fam.  3^  übrigen  paßte 

fid^  bie  Kird^e  nunmet^r  gan5  ber  größeren  Dolfsmenge  unb 
Stcintjaufcn^  Kulturgefd?id?te  ber  Deutfd)en  im  mittelalter.  ][0 
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tl^rer  Krt  an,  immer  in  bem  Beftreben,  im  2T(itteIpunfte  bes  gan5en 

Cebens  3U  (teilen.  (£5  begann  einerfeits  eine  gegen  H500  ii^ren 
fjöt^epunft  erreid^enbe  Periobe  eines  immer  ausgebei^nteren,  t>or 

allem  von  £aien  getragenen  Kird^enbaues,  [0  ba§  bie  ̂ aiil  ber 

Kird^en  in  ben  5täi>ten  auf  lange  geit  I^inaus  genügte,  anberer= 
feits  mürben  bie  Kird]en  meitrdumiger  unb  trugen  bem  2Tlaf[enbefud] 
Hed^nung.  §u  il^rem  Sau  mie  3U  il|rer  prunfuoHen  Kusftattung 

fteuerte  mit  gemaltigem  Sd^enfungseifer  bas  gau3e  Sürgertum, 
nid^t  nur  bas  reid^e,  bei.  Diefe  Kird^en  mürben  ber  Creffpunft 

ber  Bürger,  I^ier  ging  man  unge3mungen  aus  unb  ein,  \iivoa^iOf 
Iad]te,  fd^rie,  l^ielt  JDaren  feil;  I^ier  trugen  bie  grauen  il|ren 

pufe  3ur  5d)au.  Kuf  ben  Kird^l^öfen  fe^te  fid]  bas  Creiben  fort, 
an  bie  Kird^en  flebte  man  Serfaufsbuben  ufm.  2lm  grogartigften 

trat  biefer  uolfstümlid^e  (El^arafter  ber  Kird^e  bei  ben  großen 

heften,  ben  pro3effionen  ufm.  I^eruor,  bereu  (Sepränge  unb  Pomp 
mie  ein  Sd^aufpiel  für  bas  gau3e  Dolf  mirften  unb  bie  aud^  als 

5efte  bes  Dolfes  angefel^en  mürben.  Umgefel^rt  maren  bie  melt=^ 

Ii(^en  immer  and\  etwas  fird]Iid)  gefärbt,  3.  S.  non  feier^ 

lid^en  ZHeffen  eingeleitet.  'Die  vielen  Sruberfd^aften  unb  (5e^ 
noffenfd^aften  maren  regelmäßig  mit  ber  Kird^e  uerbunben,  I|atten 
3um  Ceil  ii^re  befonberen  Elitäre  unb  maren  immer  um  bas 

Seeleni^eil  eines  uerftorbenen  (Senoffen  burd|  Stiftung  t>on 

VTie\\en  ufm.  beforgt.  Kuf  bie  günfte  mie  auf  bie  (5efeIIen= 

uerbänbe  I|atten  meift  beftimmte  (ßeiftlid^e  Einfluß.  'Die  enge 
Derbinbung  ber  Kird^e  mit  allen  Stäuben  ergab  fid^  im  übrigen 

uon  felbft  aus  ben  Se3iet^ungen  ber  3al^Ireid]en  Klerüer,  2T(önd)e  unb 

Sonnen  3U  il^ren  alten  Kngel^örigen,  bie  fie  aud]  3U  Sd]enfungen 
unb  Stiftungen  für  bie  Kird^e  fortgefeßt  an3uregen  mußten. 

2lber  was  nun  insbefonbere  bie  niebere  2T(affe  betrifft,  fo 

I)at  ber  ftäbtifdie  2Jcaff  engeift  auch  bie  geiftlicbe  2T(acbt  3um 
Ceil  burd^feßt  unb  entfpred]enbe  Silbungen  unb  €rfd]einungen 

I^eruorgerufen.  §unäd)ft  l^ing  ja  fd]on  ber  niebere  Klerus  eng 

mit  bem  eigentlid]en  Dolf  3ufammen,  lebte  in  beffen  3^tereffen= 
unb  Knfd^auungsfreis  unb  mar  auf  bem  Canbe  uöHig  uerbauert, 

in  ber  Stabt  ebenfalls  ein  (Senoffe  ber  fleinen  Ceute,  ber  oft  ben 

fjaß  gegen  bie  Heid^en  teilte  ober  fd^ürte,  aber  fid)  um  feine 
feelforgerifd]en  pfüd]ten  menig  fümmerte.  (6an3  auf  bem  Soben 

bes  armen  unb  geplagten  Dolfes,  3unäd|ft  ber  romanifcßen  Stäbte, 
ftanben  bann  bie  gerabe  um  fein  fird|Iid]es  ̂ eil  beforgten  Setteb 

orben  bes  \5.  ̂ aliviinnbevts  ̂    bie  meber  (Srunbbefiß  nod) 

fünfte  I^aben,  r>ielmel|r  t>on  frommen  Kimofen  leben  follten,  unb 
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i>xe  ans  iB^rer  Zflitte  t|err>orgel|enben  polfstümlid^en  prebtger.  <£s 
tpar  eine  neue  (£rfctjeinung  ber  eroig  frud^tbaren  romanifd^en 

2tsfeje,  ben  neuen  ̂ eituerl^ältniffen  angepa^t  unb  gegen  bie  auf= 
fommenbe  Kapitalmad^t  gerid^tet.  Die  Bettelmönd^e  u?aren  balb 

über  bie  Cl^rifteni^eit  verbreitet,  3umal  fie,  fing  von  ber  Kurie  benufet, 

nid^t  unter  ben  Bifd|öfen  ftanben,  fonbern  überall  prebigen  unb  für 
pap  ft  unb  Kird^e  gegen  bie  Ke^er  fämpfen  follten.  (Serabe  burd] 
il^re  liebevolle  Sorge  für  bie  Krmen  gruben  fie  in  ben  Stabten  ber 

Ke^erbetvegung  ben  Boben  ab,  fo  ba§  balb  ber  Kampf  gegen 

bie  Kefeer  3urüd=  unb  ber  Kampf  gegen  bie  materielle  (Senu§= 

fud]t,  gegen  bie  Sünben  ber  Heidien,  gegen  ben  „IDud^er''  ber 
Kaufleute,  aber  aud]  gegen  bie  fittlid^en  2Tü§ftänbe  überl^aupt  in 
ben  Dorbergrunb  trat.  Diefe  2TJönd^e  finb  benn  and)  in  Deutfd^lanb 

rafd)  volfstümlid^  gervorben,  befonbers  bie  5tan3isfaner  gegen= 
über  ben  feineren,  3ugleid^  auf  gelet^rte  Silbung  gerid^teten 

Dominifanern ,   fo  ber  gervaltige  Bertl|olb  von  Hegensburg  mit 
feiner  von  ben  Settelorben  überi|aupt  ge3eigten  Kbneigung  gegen 

bie  bamals  i^errfd^enbe  ariftofratifd|=l^öfifd)e  Kultur.  3^ 

l^unbert  I|at  burdi  biefe  prebiger  bann  gerabe  ber  ftrengere  fird^' 
lid^e,  aber  aud)  ber  tvirflid]  religiöfe  (Seift  im  Dolfe  ftart  3U= 
genommen.  Dod^  festen  bereits  bamals  ftarfe  Derfallserfd^einungen 
ein.  ZTfel^r  unb  mel^r  mad^ten  fid)  jene  abl^ängig  von  ber 

Stimmung  ber  2Kaffe,  verrveltlid|ten  fd)lie§lid)  ebenfo  roie  bie 
offisielle  Kird^e  unb  verbarben  felbft  bie  frül^  bemerfbare  religiöfe 

Heaftion  gegen  bie  überftrömenbe  IDeltfreube  unb  materielle  (5e=^ 
nu§fud]t. 

Diefe  Heaftion  t^atte  3unäd^ft  ftarf  ef3entrifd]e  ober  myftifdie 

formen  angenommen.  3^  nieberen  Polfe  lebten  feit  langem  auf= 
geregte  religiöfe  Stimmungen,  fjatte  fd]on  bie  früt^ere  gro§e  asf etifd^e 

unb  bie  Kreu33ugsbeu>egung  bas  Dotf  in  meiten  Sd^id^ten  ergriffen, 
fo  gingen  im  \5,  unb  3^i^^i|iinbert  malere  Sd^auer  in  ber  5orm 

gewaltiger  Sugepibemien  burd]  bie  JKaffen.  <£s  fd]eint  fo,  als 
ob  erft  jefet  bie  frembe  Heligion  mit  xtirem  teilweife  finnverwirrenben 
fird]lid]en  Apparat  bas  t?ol!  allgemeiner  innerlid]  ergriffen  unb 

3unäd]ft  wie  in  einem  jugenblid]en  Körper  franft]afte  (£rfd]ütterungen 

l]ervorgerufen  biabe,  <£me  §eit  maffiv^primitiver  Heli  = 
g   i   0   f   i   t   ä   t   br ad]  l]erein,  religiöfen  Hauf^es.  Die  Kreu33ugsepibemie 
l]atte  bereits  3u  Derirrungen  wie  ben  Kinberfreu33Ügen  geführt,  je^t 

'   festen,  wieber  von  ben  romanif d]en  Cänbern  I]er,  bie  Bu§fat]rten 
ber  fanatifd]en  (Sei^ler  ein.  Die  Kird]e  trat  babei  gan3  3urüd, 
bas  niebere  Dol!  ber  Caien  biatte  fid]  feine  eigenen  extremen 

^0
* 



(fünftes  Kapitel. 
1^8 

HeltgtonsüBuTtg^n  gefd^affen,  unb  fo  bevniivt  fid)  bte  ̂ evoeqm^ 
mit  ber  Ke^erbemegung,  mürbe  aud)  von  ber  Kird|e  perfolgt  mie 

biefe.  Vxe  persmeifelte  Stimmung  förberten  allerlei  Xtaturereigniffe, 

ferner  bie  Unfid^ert^eit  ber  ̂ eit,  ber  ZHongoIeneinfaH,  ber  Kampf 

3mifd]en  Kai[er  unb  papft  —   d^arafteriftifd?  finb  bie  propl^e= 

Seiungen  über  bas  Kommen  bes  Kntid^rift  — ,   sule^t  bie  gemaltige 
Peft  pon  fd]ipar3e  Cob.  Deffen  (Sefal^r  biatte  bie  (Beijjler 

3U  it^ren  Bu§f alerten  befonbers  peranlaßt,  fie  rourbe  aber  gerabe  ba== 
burd^  gefteigert.  (Bleid^seitig  festen  getpaltige  3iit^^nperfoIgungen 

ein  —   bie  follten  bie  Krl^eber  ber  Peft  fein  — ,   geroi^ 
rpieber  3um  Ceil  als  religiöfe  ̂ rseffe  aufsufaffen.  Pöllig  patl)p= 
logifd)  rnaren  bann  bie  bas  niebere  Pol!  anftedenben  Cän3e 

religiös  per3Üdter  2Tiaffen,  bie  (Srfd^einungen  ber  fogenannten 
Can3tput.  ̂ anb  in  fjanb  mit  biefen  religiöfen  Aufregungen, 

biefem  groben  (£ntE|ufiasmus ,   ging  anbererfeits  ein  IPieberauf= 
leben  barbarifd^er  IDunberfud^t  unb  bamit  bes  alten  polfstüm* 

lid^en  ̂ auber^  unb  Aberglaubens,  bem  mieberum  bie  Kird^e  tro^ 
il^res  eigenen  Ceufelsglaubens  fd^arf  entgegentrat.  5i^^iKd?  I^at 

fie  nid]t  roie  in  ben  romanif d^en  £änbern  and\  bie  Ke^er  fyfte^^ 
matifd^  als  gauberer  perfolgt. 

3cne  religiöfen  AT affen epibemien  bauern  3um  Ceil  nod^  im 
\5.  fott,  abet  aud|  bann  bleibt  bas  Canbpolf  ber 

^auptboben  für  fie.  3^  Stabt  nimmt  biefer  religiöfe  2T(affen= 
geift  meniger  exaltierte  formen  an.  Daneben  befteB^t  aber  in 

mand^en  Kreifen  ber  nieberen  ftäbtifd^en  Sd^id^t,  freilid)  feines= 

tpegs  in  iB^nen  allein,  eine  ftillere,  gef üB^lsmägige  Heligi  = 

0   f   i   t   ä   t   in  ©ppofition  gegen  bie  materielle  (5enu^fud)t,  ben  praf= 
tifd]=realen  Sinn  unb  bie  du^erlid^e  XDeltlid^feit  roie  gegen  bie  eben= 
falls  nur  äußere  Kird^lid^feit  ber  PolfsmeB|rB^eit.  Diefe  fd^roff  enU 

gegengefe^ten  Strömungen  ber  3nnerlid]feit  unb  ber  (Senu^freube 

d)ara!terifieren  ben  (5eift  bes  ausgeB^enben  ATittelalters.  Die  An== 
fange  ber  füllen  Heligiofität  Blatten  roieber  einen  feineren,  3um  Ceil 

fogar  ariftofratifd^en  (EB^arafter  geB^abt.  <£s  finb  bie  ATyflifer 
ber  erften  ̂ älfte  bes  3<^t!^J!iinberts,  3um  Ceil  roieber  Setteb 

mönd]e,  bie,  bem  perftanbesmäj^igsformalen  Creiben  ber  Sd^olaftif 
abgeroanbt,  3ugleid^  in  refignierterHeaftion  gegen  bie  neuauflebenbe 

IPeltluft,  fid]  in  ein  innerlid^es  £eben,  einen  fd^rpärmerifdien  inneren 
PerteB^r  mit  (Bott  oerfenften.  (£ben  megen  biefer  3^nerlid)feit  fann 
man  bie  2TlYftif  als  bie  erftmalige  roal^rBiaft  polfstümlid^e  €rfaffung 

bes  (EB^riftentums  burd|  bie  Deutfd^en  anfeB^en.  (Bemüt  3u 

offenbaren,  trieb  es  bie  Alvftifer  3um  (Bebraud^  ber  ATutter' 
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fprad^e.  Sie  I^anbljabten  fie  in  einer  5ormpoIIenbung,  bie  nod^ 

an  ber  poefie  ber  ̂öfifd)en  <geit  gefd^ult  mar.  2tn  bie  I^öfifd)e 

^eit  erinnert  and]  bie  ftarfe  Beteiligung  ber  5t^ciuen,  freilid^  r>on 

Klofterfrauen,  beren  jefeige  Holle  jebod^  allein  in  bem  reid^en  meib= 
lid^en  (5efül|l5leben  begrünbet  mar.  Über  bie  bIo§e  €mpfinbfam!eit 
unb  Her5Üdtl^eit  l^inaus  famen  bie  erften  unb  größten 

5U  mirflid^er  Ciefe  ber  (5ebanfen  unb  5eigten  ariftofratifd^en 

Sd^mung  bes  (Seiftes.  &xn  3utunft5reid]es  JTJoment  liegt  in  ber 

befonberen  Berüdfid^tigung  ber  £aien  feitens  ber  HTyftifer  unb 
in  ber  Begeifterung  ber  Caien  für  bie  neuen  Hlänner.  €in 

gemaltiger  Dolfsprebiger  mar  uor  allem  '^oliannes  Cauler.  (£iner= 
[eits  mürbe  nun  biefe  myftifd^e  Strömung  aHmäI>Iid]  vergröbert, 
anbererfeits  verquidte  fie  fid^  mit  jenen  volfstümlid^en  fielen 

ber  Bettelorben,  mit  jener  breiten  fird]Iid|=fo3iaIen  Bemegung, 
bie  fid]  mit  ben  Böten  ber  2T(affe  befd^äftigte.  Cl^arafteriftifd) 

bleibt  aber  für  biefe  natürlid)  vor  attem  in  Klöftern  vertretenen 

myftif d^en  Kreife  bie  ftarfe  (Sefüys^  unb  5timmungsrid|tung,  bie 

bann  aud)  bie  Heligiofi tat  fleinerer  unb  größerer  Polfsf reife  be= 
einflugte  unb  3.  B.  für  bas  Berftdnbnis  ber  Kunft  bes  ausgel^enben 

Hcittelalters  fjöd^ft  mid^tig  ift.  2lber  aud)  ol^ne  biefen  myftifd^en 
<gug  finb  nun  frommer  Überfd^mang  unb  inbrünftiges  religiöfes 
Derlangen  gerabe  in  ber  HTaffe  lebenbig  gemorben  unb  ergreifen 
3um  Ceil  aud|  bie  l^öl^eren  5d)id]ten. 

2lnbererfeits  nimmt  biefe  ZHaffenreligiofitat  ftärfer  jenen 

I^albl^eibnifd]*voIfstümIid^en  Cl^arafter  an.  Hed^t  viel 
gute  IBerfe,  red^t  viel  (5ebete,  red^t  viel  ̂ eiltum  (Heliquien)  in 

ben  Kird^en  —   es  ift  biefelbe  plebejif<^e  IPertfd^ä^ung 
bes  rot)  Quantitativen,  bie  mir  fd^on  in  ber  materiellen 
£ebensl|altung  bes  ftäbtifd^en  Durd]fd)nitts  beobad^teten ;   es  ift 

3ugleid]  bie  alte,  nun  nod^  geförberte  nüd^termgefd^äftlid^e  2luf= 
faffung.  2lud^  bie  Bettelorben  mürben,  mie  ermäl^nt,  immer  meniger 

bie  dül^rer  einer  eigentlid]  religiöfen  Strömung.  (5emi§  maren  bie 
IDirfungen  ber  Dolfsprebiger  and)  je^t  gemaltig.  2lber  bie 

prebigt  mar  nun  oft  auf  ben  äußeren  €inbrud  bered^net,  fie 

marb  vielfad)  nur  um  ben  Beifall  ber  HTaffe.  Biele  Bettel= 
mönd^e  fümmerten  fid]  um  bas  Seelenl^eil  nur  in  ber  fonft  üblid^en 

äu^erlid^en  IDeife.  Sie  I^oben  aud]  nid^t  mel^r  bas  Bolf  innere 
lid),  fonbern  I|ulbigten  gan3  feiner  groben,  vielfad]  nod)  mit  ben 

Heften  ber  I^eibnifd^en  Bolfsreligion  verbunbenen  'Denfmeife. 

'Dabei  mürben  fie  von  ber  l^errfd^enben  (5enu§fud)t  unb  Sitten^ 
lofigfeit  in  ftarfem  HTage  angeftedt,  mad^ten  fid^  aud]  burd]  il^r 
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nid)tstuerifd]e5  £cben  unb  it|re  3ubringlid^e  Bettelei  perl^a^t  unb 
verfielen  fo  5U  einem  guten  Ceil  bem  Spott  unb  ber  Derad^tung. 

2tn  Bettelmönd^en,  bie  es  mit  il^rer  Kufgabe  ernft  nai^men,  fet^It 

es  freilid^  auc^  je^t  nid^t.  Vie  Dolfsprebiger  ferner  fonnten  | 

nod)  immer  eine  gro^e  HoQe  fpielen,  uor  allem  als  fo3iaIe  j 
Kritifer,  unb  in  biefer  parteinal^me  für  jene  fo3iaIen  Böte  I 
ber  2TJaffe  blieben  bie  ®rben  ein  mirffames  Element.  \ 

Da%  ftd)  bie  Kird^e  ber  Krmen  annat^m,  u>ar  ja  im  (ßrunbe  | 

burd^aus  nid]t  neu.  Vielen  alten  ̂ ug  l|atte  bie  gro§e  asfetifd^e  | 
Beroegung  mit  it^rer  Derad^tung  bes  irbifd^en  Befi^es  unb  ber  ij 
irbifd^en  VTiadit^  mit  bem  preife  ber  Krmut  nur  geförbert.  Das 

3beal  ber  mittelalterlid^en.  Kird)e  blieb  aber  überl^aupt  immer  ber  | 
mäßige  Befi^ :   fte  uermarf  ben  gierigen  (Ermerb  auf  Koften  anberer  I 
unb  betonte  bie  pflid^t  bes  Heid^en,  ben  ärmeren  in  großem 

Umfang  ab3ugeben.  Unb  bajj  btefes  3beal  immeri^in  aud^  tief 

in  bie  Uolfsmaffe  brang,  3etgen  3.  B.  bie  oben  (5.  er^  ̂  
u)ät|nten  Unfd^auungen  ber  fünfte,  3eigt  aber  aud)  bie  ftarfe  i 

unb  fel^r  allgemeine  2Ui§ad^tung,  bie  nid^t  etroa  nur  ben  ; 

roegen  ii^res  „Wndievs'\  fonbern  aud)  bem  eigentlid^en  Kaufmann  ■ 
non  Übel,  Klerus,  fjanbroerfern,  nieberem  Uolf  entgegengebrad|t  ■ 
roirb  (f.  5.  \3^f.).  (Segen  bas  fogleid]  mit  gepaltigen  (Erfolgen  ■ 
auftretenbe  Kapital  unb  feinen  ariftofratifd]en  Übermut  regte  fid]  ; 

fd]on  im  \3.  geroaltiger  ̂ ag.  So  gelbtx)irt=' 
fd]aftlid]  bie  Kird]e  felbft  utelfad]  gerid]tet  u>ar,  fo  blieb  bas  ■ 
ginsuerbot  bod]  il]r  großer  (Srunbfa^.  Sd]Iie§Ud]  rourbe  bie 

gau3e  neue  (5eIbroirtfd]aft  tI]eoretifd]  3um  ,,U)ud]er"  geftempelt, 
insbefonbere  aud]  ber  J^anbel,  ber  auf  fpefulatben  (Seroinn  J 

ausging.  gal]lreid]  ftnb  bie  mel]r  ober  meniger  autoritativen  | 
geiftlid]en  Stimmen,  bie  in  jener  <§eit  ben  anbei,  fomeit  er  1 

nid]t  ber  notmenbigen  Cebensfürforge  (roie  berjenige  ber  it]re  j 
probufte  verfaufenben  Bauern  unb  ̂ anbroerfer)  biente,  ver=  \ 

roarfen  unb  bie  Kaufleute  generell  als  Sünber  I]infteIIten.  j 
Später,  als  vor  allem  bie  oberbeutfd]en  Kaufleute  neben  bem  | 
U)arenB]anbeI  aud]  bas  (8elbgefd]äft  pflegten,  nat]men  foId]e  fd]on  J 

3urüdgetretenen  Stimmungen  mieber  3U.  Das  rvegen  ber  un=  I 
enblid]en  ̂ erfplitterung  bes  2Uün3rvefens  burd]aus  notrvenbige  1 

U)ed]felgefd|äft,  ber  (5elbl]anbel ,   aber  aud]  bas  fid]  aus  bem  1 
(Selbvorrat  von  felbft  ergebenbe  2lusleil]en  von  (Selb  gegen  » 

Stnfen  rvar  frül|er  ben  ̂ nien,  bie  ja  nid]t  an  bie  fird]Iid]en  Un=  9 
fd]auungen  gebunben  rvaren,  unb  ben  fogenannten  M 

Combarben)  überlaffen.  3^fel  rvaren  jene  burd]  bie  blutigen  Der^  Ä 
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folgungen  5urü(igetDorfen  unb  bic[e  als  läftige  Uonfnvventen  vxeh 

fad]  r>erbrängt.  Den  beutfd]en  Kaufleuten  erleid|terte  bie  Über= 
nabme  bes  geroinnbringenben  (5elbgefd]äfts  3ubem  ber  Silber^ 

I]anbel,  ber  ftd]  aus  bem  bamals  befonbers  aufblüi^enben  Serg= 
bau  unb  it]rem  Knteil  baran  ergab.  Der  ftärfere  Übergang  3um 

(5elbl|anbel ,   überi^aupt  3u  einem  rein  fpefulatiuen  ̂ anbel  r>oIl= 

*   3tel]t  fid]  erft  mit  Beginn  bes  fö.  ̂ al\viinnöevts  unb  l]at  fd]lieglid] 
3um  Huin  bes  I]od]ftet]enben  beutfdien  ̂ anbels  mit  beigetragen. 
Der  ausgefprod]ene  Kapitalismus  biefer  ̂ eit  erregte  aud]  bie 

öffentlidie  2Üeinung  ftärfer  als  je,  insbefonbere  bie  5unet|menbe  unb 

fid|  and]  auf  notroenbige  Cebensmittel  rid]tenbe  2T(onopoItfxerungs= 

fud]t.  IPir  iiaben  bie  I]ärteften  ’   Äußerungen  über  bie  ,,5d]inber 

bes  Dolfs",  bie  ,,(£I]riftenjuben",  über  ben  Haub  unb  Wndtiev 
ber  Kaufleute  t>on  (Seiler  non  Kaifersberg,  Sebaftian  Braut, 

fjans  5ad]s,  (Srasmus,  £utf]er.  Kud]  Befd]Iüffe  ber  Stabte, 

ber  £anb=  unb  Heid]stage  manbten  fid]  gegen  bie  2luffäufer  unb 
preisfteigerer.  (Serabe  bie  Firmen  mußten  nun  bei  Ceuerungen 

am  meiften  leiben,  unb  t]ier  unb  ba  finb  and]  gegen  €nbe  bes 
\5.  Kufftänbe  baburd]  I]eruorgerufen. 

Kber  bei  biefen  Belegungen  fpielte  überi)aupt  ber  (Segen- 
fafe  3U)ifd]en  Heid]  unb  2trm  eine  immer  größere  HoHe. 
5d]on  im  \3.  biefer  (Segenfaß  über  bas  bloße 
HTitleiben  mit  ben  Ärmen  I]inaus  x>on  ben  Bettelmöncßen,  fo  in 

3iemlid]  I]eftiger  5orm  non  Bertl]oIb  non  Hegensburg,  betont 
unb  gefteigert  roorben.  €nbe  bes  finben  roir 

bei  Did]tern  unb  in  (£i]ronifen  be3eid]nenbe  Stellen.  2T(et]r  unb 
met]r  tritt  bann  eine  mieber  in  ben  £el]ren  bes  Urd]riftentums 

begrünbete  Ceilnal]me  an  ber  £age  bes  ärmeren  £anbuoIfs, 

beffen  Krbeit  nun  gepriefen  mirb,  i]err>or.  Der  Bauer  mürbe  jeßt 
troß  bes  u)irtfd]aftlid]en  Hieberganges  bes  2lbels  meniger  t>on 

biefem  als  non  ben  Höfterlicßen  (Srunbi]erren  gebrüdPt,  uor  allem 

aber  t>om  Staat  immer  ftärfer  belaftet,  überbies  uom  Stäbter  miß= 
ad]tet.  Da3U  fam  ber  (Sroll  über  bie  rücffid]tsIofe  u)irtfd]aftlid]e 
-^errfd]aft  ber  Stabt  über  bas  £anb,  ben  ber  Bauer  mit  bem  2tbel 

teilte.  Sobann  3Ünbete  bie  l]uffitifd]e  Bemegung  mit  il]ren  gleid]= 
mad]erifd]en  ̂ been  aud]  in  Deutfd]Ianb.  JDeiter  bauerte  bie  -^eßerei 
bes  nieberen  Klerus  an.  Bei  bem  großen  prebiger  (Seiler  t>on 

*Kaifersberg  finben  fid]  ftarf  agitatorifd]e  Äußerungen.  Km  ei]eften 
mod]ten  foId]e  Stimmungen,  fomeit  fie  gegen  bie  Heid]en  an  fid] 

gingen,  Äbleitung  in  jenen  3ubenr>erfoIgungen  finben,  bie  freilid] 

in  erfter  £inie  auf  bie  Kusmud|erung  ber  in  meiten  Kreifen  r>er= 
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fd>ulbeten  Beüölferung  5urüdgingcn.  Kber  andi  ber  reid^e  Befife 
ber  Kird^e  rourbe  immer  fd^drfer  aufs  Korn  genommen,  je  mel|r 

ber  I^öl^ere  Klerus  r>ermeltlid)te,  bie  pfrünbenjägerei  um  fid]  griff 
unb  bie  Habgier  ber  Kirche  bas  Dolf  ftnan3ieü  ausfaugte.  Kud? 

I^ier  fpielte  u>ie  3um  Ceil  bei  ben  3ubenr>erfoIgungen  bie  £je<5= 
arbeit  bes  nteberen  Klerus  eine  Holle.  Die  Dolfsprebiger  manbten 

fid^  t)or3ugsroeife  aud^  gegen  bie  Cafter  unb  Sd^mäcben  roie  * 
bie  pflidituergeffenl^eit  ber  gelbgterigen  prälaten.  £ine  be= 
fonbers  I^a^erfüllte  Stimmung  gegen  bie  nid^tstuerifd^en  unb 

jd^Iemmenben  „pfaffen"  I^errfd^te  auf  bem  £anbe,  u>o  fd)on  ber 
gel^nte  fel^r  mibermittig  gegeben  rourbe,  mo  man  aber  erft  red^t 
jene  grunbl^errlid^en  Caften  für  Klöfter  unb  Stifter  als  bitteren 

Drud  empfanb.  (Diine  groeifel  f amen  bie  alten  antifircblid^en  Strö= 
mungen  I|m3u.  XDie  bie  Ke^erberoegungen  früt^erer  Seit  (S. 

fanb  gerabe  beim  Sanbuolf  auch  bie  t^uffitifd^e  Beroegung 

Knl^änger.  Sie  fteßte  sugleicb  eine  furd^terregenbe  fipplofion  ber 
gegen  bie  Heießen  unb  2T£äd)tigen  unb  auf  €rt|ebung  ber  Krmen 

unb  Hiebrigen  gerid^teten  Strebungen  ber  HTaffe  bar.  (Serabe 

fie  roanbte  fid]  aber  and)  gegen  bas  Kirdiengut.  Unb  fo  erfldrt 

es  fid^,  bag  bei  ben  bduerlicben  aufrüt^rerifd^en  Seroegungen,  bie 
fd^on  im  ̂ 5.  3al|ri|unbert  lange  por  bem  großen  Bauernfrieg 

beginnen,  fid|  ber  fjaß  befonbers  aud^  gegen  bie  Pfaffen  rid^tete, 

ba^  man  gelegentlich  ben  U?unfd7  dugerte,  ,,bie  Pfaffen  3u  Cobe 

311  fd|Iagen",  ein  übrigens  fd^on  feit 
gefprod^ener  unb  in  ben  (Semütern  ber  Hcaffe  fich  fortpfIan3enber 

(Sebanfe.  Da§  im  übrigen  auf  ber  Pfaffen  (5ut  fid^  and\  bie 

lüfternen  Blicfe  bes  nieberen  Übels  richteten,  ba§  ber  Kird^e 

reid)er  Befi^  auch  höh^^^^^  Klaffen  in  ben  Stdbten  ein  Dorn 

im  Kuge  u>ar,  gehört  nicht  in  biefen  §n\ammeniiang,  h<^^ 
bei  ber  Heformation  fpdter  eine  HoHe  gefpielt.  Von  biefer  h<^t 

aber  aud^  jene  roefentlich  unter  ben  Bauern  perbreitete  religiös== 

fo3iaIe  Strömung,  bei  ber  im  H5.  3^h^^hii^öert  theofratifd)^ 
fommuniftifche  Si^I^  immer  ftdrfer  h^^^^^^rtraten  unb  bei  ber  bie 

auf  Befreiung  pon  Drud  unb  Caften  gerichteten  3öeen  unter 

religiöfen  Sd^Iagroorten  u>ie  „bie  (Serechtigfeit  (Sottes"  unb 

„d)riftliche  Freiheit"  fid]  einbrudspoßer  perbreiteten,  bas  £jeil 
erroartet,  freili(^  pergeblich,  mie  ber  große  Bauernfrieg,  beffen 
(Srunburfad^en  im  übrigen  auf  anberen  (Sebieten  liegen,  3eigte. 

Kuch  bei  gemiffen  ftdbtifd^en  Belegungen  um  \500  hetben  — 
pon  ben  3nöenhefeen  abgesehen  —   ber  ̂ aß  gegen  bie  Heid^en 

unb  bie  Begierbe  nach  ih^‘^^  Hoße  gefpielt,  aber 
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es  fd)einen  I^ier  mei^r  bie  freilid]  andi  antifapitaliftifd^en 

alten  5ÜnftIerifd)en  2tnfd]auungen,  B^inter  benen  3um  Ceil  geiftlid^e 

5d)arfmad]er  ftanben,  non  Sebeutung  gemefen  3U  fein.  Sefonbers 
mod^ten  bie  Klerifer  bie  ärmeren  ̂ anbroerfer  beeinfluf[en,  bie  ftd^ 

namentlid^  ba  von  ben  eigenen,  reid^eren  S^nftgenoffen  befd^roert 

füB^Iten,  roo  biefe  Jtnteil  am  Stabtregiment  B|atten.  Sie  litten  3um 

Ceil  unter  ber  <£ngB|er3igfeit  ber  ̂ unft  äB^nlid)  roie  bie  (Sefellen, 

benen  bei  ber  3uneB|m enben  Überfefeung  bes  fjanbmerfs  unb  bem 

ftärferen  (Seminnftreben  ber  ein3elnen  bas  ZTCeiftermerben  au§er= 

orbentlid)  erfd^mert  mürbe.  'Die  überall  bas  2T(ttteIaIter  be= 
B|errfcbenbe  genoffenfd^aftlid^e  5orm  füB^rte  namentlid)  gegen  €nbe 

bes  2TiitteIaIters  5U  (Befellennerbänben,  bie  3ielbemu§t,  nad)  Jtrt  ber 

fünfte  organifiert,  bie  älteren  Bruberfd]aften  3ur  gegenfeitigen 

Unterftü^ung,  3ur  5ürforge  für  bas  SeelenB^eil  u[ro.  nerbrängten  unb 

and\  3ur  2tnerfennung  feitens  bes  Kates  unb  ber  JTleifter  gelangten. 

Die  oft  gar  nid)t  fo  fd)Ied^t  geftettten  (Sef eilen  3eigten  ein  ftarfes 

Selbftberou^tfein,  roaren  roebrl^afte  £eute  unb  neranftalteten  gern 

öffentlid^e  Um3Üge  unb  5^fte,  bie  non  il^rer  angefet^enen  Stellung 

innert^alb  ber  Bürgerfd^aft  3eugen.  Sidierlid)  B^aben  fie  bei 

Sufammenrottungen  aud]  iB)r  Kontingent  geftettt;  ba3u  famen  bann 

aber  nor  allem  bie  CageIöB|ner,  allerlei  niebrige  2lrbeiter  unb 

ber  eigentUd^e  ftäbtifd^e  pöbel  als  mirflid]  2Irme. 

So  B^at  beim  bie  materielle  Kultur  ber  ̂ eit  iB|r  redit  be= 

benflid^es  (5egenbilb.  Kber  roie  biefe  Kultur  felbft  burd)  maffen= 

geiftartige,  unfeine,  naive  JTIomente  3um  Ceti  beftimmt  rourbe,  fo 

B)at  and)  bie  niebrige  JTIaffe  in  ber  .^auptfad]e  bod)  bie 

genu^füd^tigen,  eubämoniftifd^en  geteilt, 

tnenngleid)  meift  nur  fel^nfüd]tig  nad|  iB^nen  aufgeblicPt.  3^  iB^rer 

SpB^äre  B^errfd^ten  bod)  nid^t  nur  Un3ufriebenl^eit,  myftifd^^religiöfe 

Cigenbröbelei ,   Beigung  3U  lärmenber  (5emalttätigfeit,  fonbern 

aud]  Cebensluft  unb  (5enu§freube,  roB^efter  5orm  freilid^.  Kud| 

bem  nieberen  Dolf  boten  ja  bie  großen  fird^Iid^en  unb  meltlid^en 

5^fte  reid|Itd]  (SelegenB^eit  3ur  CeilnaB^me.  Cs  maren  immer 

u)irflid)e  Dolfsfefte.  Die  (5ef eiligfeit  ift  in  erfter  £inie  2Kaffen^ 
gefelligf eit.  Cin  allgemeiner  5efttaumel  ergriff  bie  2Tfenfd)en 

befonbers  3ur  5ciftnad|ts3eit.  2Tcan  moHte  fid|  nor  bem  5ctften 

nod]  einmal  austoben,  .^ier  fam  andi  nid]t  nur  bie  5reube  am 

Sd^Iemmen,  fonbern  aud]  bie  alte  naine,  nolfstümlid^e  £aune  3um 

Kusbrud,  unb  uralter  2Tlummenfd)an3,  ber  aud^  von  2DeiB)nad|ten 

bis  CpipB^anias  allgemein  üblid)  mar,  nerftärfte  bie  luftige  Hnge= 

bunbenl]eit.  2lls  UnterB|aItung  bes  gau3en  Dolfes  I^atten  fid]  ferner 
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bie  5aftnad]t5fpiele  als  weltlxdie  Spiele  neben  unb  5um  Ccü  aus  ben 

geiftlid^en  Spielen  an  i|oi)en  fird^Iid^en  5^fttagen  auf  t>er[d^iebene 

IDeife  entroirfelt,  unb  eine  ber  S^it  mit  iJ^ren  Befd^roerben  enU 

fprtngenbe  ZTeigung  5U  fatirifd^er  Derfpottung  ber  Stdnbe  I^atte 

neben  ben  aud]  5U  5ctftnad^t  aufgefüt^rten  ernften  Spielen  berb= 
fomifd]e  entftel^en  ober  entfpred^enbe  S3enen  mit  einem  beftimmten 
typifd^en  Apparat  in  jene  einfügen  laffen.  JDeiter  gab  es  nod)  bie 
alten  uolfstümlidien  5efte  im  freien,  roie  bie  aHerbings  met|r  auf 

bem  Canbe  üblid^en  2T(aitän3e,  überB|aupt  bie  [ommerlid^en  Cäu3e 
an  5^i^i^tagen  mit  ii^rem  Singen  unb  Springen.  2Tcan  uergnügte 

fid)  aud)  nod)  auf  JDiefen  unb  Knger  an  ben  alten  Kräfte 

Übungen,  bem  Hingen,  Steinroerfen  u.  a.  Sobann  boten  bie  Kird^en= 
feiern  Kniag  3U  immer  neuer  5eftesluft.  X)ie  Kird^meiB^en  bilbeten 
uor  allem  auf  bem  £anbe  ben  ijSl^epunft  ber  5^ftfreube,  fel^Iten 

aber  aud)  in  ber  Stabt  nid)t.  ̂ ier  famen  bann  -^anbmerferfefte 

unb  =tän3e  als  etwas  befonberes  liin^n ,   t>or  allem  aber  bie 
großen  bürgerlid^en  IDaffenf efte ,   bie  Sd^üfeenfefte ,   urfprünglicb 
mit  2tuf3Ügen  unb  nad^folgenbem  (Belage  uerbunbene  H?affem 

Übungen.  Die  J^aupt[ad)e  bei  it|nen  mürben  aber  allmäl^lid)  bie 

5eftlid^feiten  unb  bie  preife,  bie  man  erringen  fonnte.  Die 
patri3ifd?en  Krei[e  uerfud^ten  nodi  je^t,  fid)  burd)  Curniere  l^in 
unb  mieber  ritterlid^es  Knfel^en  3U  geben,  fel^r  3um  HTi^fallen 

bes  Kbels,  beffen  Curniere  aber  natürlid?  aud]  meift  in  ber  Stabt 

gel^alten  mürben  unb  ber  Hlaffe  menigftens  ein  glän3enbes  Sdiaw 

fpiel  boten.  KHe  biefe  5efte  maren  alfo,  mie  aud]  bie  5amilien= 
fefte,  3ugleid)  Hiaffenfefte,  bei  benen  bie  ftänbifd^en  Unterfd^iebe 
mel^r  ober  meniger  3urüdtraten.  Umgefel^rt  boten  bie 

bie  etma  bei  Curnieren  unb  Sd^ü^enfeften  3ufammenftrömten, 
feinesmegs  nur  bem  nieberen  Dolf  Unterl^altung. 

Crofe  aller  uerbitternben  fo3ialen  (Begenfä^e  B^errf d]t  bamals 

bod)  nodi  ein  au^erorbentlid]  ftarfes  t>olfstümlid]es  (Be^  ; 
famtgefüB^l.  Der  oben  ermdl^nte  ZHaffengeift  ift  nid|t  nur 

ber  (Beift  ber  niebrigen,  fonbern  ber  ber  (Be[amtma[fe,  bem  freilid? 
eben  megen  ber  großen  HoHe  bes  nieberen  Polfes  feine  feinen  ̂ üge 
eignen  tonnen.  Die  Krt  ber  nieberen  Dolfsf reife  ̂ xebit  uielmeB?r 

bie  ber  B^öB^eren  3U  fid)  B^erab.  Hid^t  nur,  ba§  bie  Bilbungs^ 

unterfd)iebe  in  ber  Caienmelt  bamals  nod]  immer  ftarf  3urüdP=  [   j 
treten  unb  B]od]  unb  niebrig  fid]  in  einer  burd]aus  r>olfstümlid]en  j 
Kusbrudsmeife  (bie  natürlid]  nid]ts  Heues  ift,  fid]  fefet  nur  in 

ben  Quellen  ftdrfer  bofumentiert)  ergeB^en:  es  ift  aud]  an  Stelle  ä 

ber  B)öfifd]en  Krt  in  ben  ariftofratifd;en  Kreifen  eine  ja  freilid] 
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ebenfalls  immer  norl^anben  geroefene  unb  nur  burd]  jene  mobifd^e 

Perbilbung  überfirnigte  Steigung  3ur  Derbl^eit  unb  3U  grober 

Heberoetfe  getreten.  Sd^on  ber  2T(innebid]tung  fallen  mir  (5.  HO?) 

in  ber  i^öfifd^en  Dorflvrtf  ein  uolfstümlid^es  (Segenbilb  erftel^en. 

^err  Steinmar  B|at  jene  bann  bireft  uerfpottet  unb  30g  uor,  „in 

ba3  luober"  3U  „treten",  Sd^Iemmeret  3U  t^ulbigen  unb  feB^r 
materielle  (5enüffe  3U  pretfen.  ©n  plebejtfdier  (Sefd^mad 
bringt  bie  £   i   t   e   r   a   t   u   r   bann  immer  mei^r  B^erunter.  2BHes  feinere 

5d]önB^eitsgefüB^I  fd^minbet,  ber  Con  mirb  immer  niebriger,  ber 

Stoff  immer  realiftifd^er,  bie  SBusbrudfsroeife  immer  berber.  “Die 
Sd^mänfe,  oft  3otig  unb  gemein,  merben  3ur  Cieblingsfoft.  2?or 

allem  in  jenen  5aftnad]tsfpielen,  unb  3mar  ben  Hürnbergern  be= 

fonbers,  mad^en  fid^  'DerbBieit  unb  HoB^eit  mit  uoQftem  SeB^agen 
breit.  (£5  roar  im  (5runbe  lädierlid],  roenn  in  iB^nen  ber  Sauer 
als  fomifd^e  unb  migad^tete  5i^ur  megen  feiner  feines 

Saufens,  feines  Sd^mufees  unb  feiner  HoB^eit  B^erB^alten  mu§te. 
Der  ber  Spiele  3eigt  bie  gleiche  5reube  gerabe  bes  Stdbters 

am  HoB^en,  3.  S.  an  prügelf3enen ,   unb  in  feiner  materiellen, 

groben,  oft  gemeinen  (5enugfud]t  unterfdiieb  er  fid)  uom  Sauer 
nur  burd^  bie  iB^m  3U  (Sebote  fteB^enbe  größere  ZHannigfaltigfeit 

unb  gemiffe  äu§erlid^e  5einB^eiten.  Seine  Seigung  3ur  Unflätig^ 
feit  bemeifen  mieberum  bie  Spiele.  Hm  biefe  mürbe  ein 

3otiger ,   unanftänbiger  Con  aber  überB^aupt  allgemein  Htobe. 

Die  gan3e  2trt  nennt  man  nad^  bem  uon  Sebaftian  Srant  als 
2T(obeB)eiIigen  B^ingeftellten  St.  (Srobian  (Srobianismus.  Der 

gug  naB^m  im  3<^B|i^B^iinbert  nod]  feB^r  3U.  HTit  iB)m  ift  eine 

gejiiffentlid^e  2Tii§ad^tung  bes  überB^aupt  (f.  5.  \57)  fd]on  arg  B|er= 
untergefommenen  gefellfd^aftlid]en  Hnftanbes  unb  eine  teitmeife 
faft  3vnifd^e  SeB^anblung  bes  meiblid^en  (ßefd^Ied^ts  uerbunben. 

Die  HTa§Iofigfeit  unb  HngebunbenB|eit  ber  Seit,  bie  fid^ 
in  bem  genu§füd^tigen  Husleben,  in  ber  Sinnlid^feit  mie  rxodi 

immer  iit  Haub,  HTorb  unb  (Sraufamfeit,  überB^aupt  im  ̂ ang 
3U  (5emalttätigfeiten  unb  in  ber  allgemeinen  fjabgier  äußert,  3eigt 

ftd)  aud^  in  biefem  (Sebaten.  Cin  Seid^en  ber  Degeneration 
ift  basfelbe  nid]t,  fonbern  ein  fold^es  ber  ftrofeenben  Kraft, 

jugenblid|=nait)er  HnfuItmiertB^eit,  bie  fid]  mit  allem  SeB^agen  in 
iB^rer  2trt  austobt:  eben  bies  ift  immer  bie  JDeife  bes  nieberen 

Dolfes.  Hber  biefe  griff  bamals  meit  B^inauf.  IDenn  uns  nun 

meiter  aus  jenen  Spielen  unb  Sd]mänfen,  aus  ber  Hebemeife,  ber 

Sprud^meisB^eit ,   ben  3iif^riften,  ben  Samen  unb  fo  uielem 

anberen,  aud|  aus  ben  Sriefen  berjenigen,  bie  über  bie  SteifBjeit 
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bes  übltd]en  formellen  Stils  iiinans  gelernt  traben,  3u  fd^reiben,  rt>ie 

pe  reben  (rote  t>or  allem  Cutl^er  unb  KIbred|t  Kd^tlles),  nid^t  nur 

Derbl^eit,  fonbern  immer  aud^  luftige,  launige  Derbl|eit  ent= 
gegenblifet,  fo  fommen  mir  auf  bas  eri^ebenbe  2Tfoment  in  biefer 

gan3en  (£rfd]einung,  auf  bas  befreienbe  £ad^en,  bas  uns  aus 
allebem  entgegenbröt^nt  unb  3eitu>eife  aud)  bie  fo5iaIen  Bitterniffe 

übertönt,  auf  ben  ̂ umor  ber  ̂ eit.  Keine  anbere  mar  je  fo 

lad^Iuftig,  fo  launig  felbft  in  Hot  unb  Cob.  Unb  aud]  bas 

^eilige,  bas  firnfte  mupte  ftd^  bas  (Einbringen  bes  Komifd]= 
poffenl^aften  gefallen  laffen.  IDie  fid]  am  ©fterfeft  mand^er 

prebtger  basu  t^ergab,  burd|  allerlei  Sd^erse  bie  Cad^Iuft  3U  er= 
regen,  mie  ftd)  im  Straßburger  Ulünfter  am  ppngftfeft  ber  Unfug 

mit  bem  ,,Horaffen"  abfpielte,  fo  fd^oben  ftd)  in  bie  geiftlid^en 
Sd^aufpiele,  bie  fid)  ja  uom  £ateinifd]en  nun  5U  einem  uoIfstümIid?en 

Deutfd)  qewanift  I^atten  unb  gans  bie  Sprad^e  bes  Uolfes  rebeten, 
jene  fomifd]en  ̂ mifd^enfpiele  ein,  unb  namentlid^  bie  ̂ öllem 

f3enen  mußten  fomol^l  3ur  Uorfül^rung  ber  Ceufel  als  grotes!= 
fomifd^er  5t9uren  mie  3ur  fatirifeben  X)urd)b^d]elung  ber  einzelnen 

Stänbe  bienen.  Bet  ben  Kird^enbauten  benußte  man  bie  U)affer= 
fpeier  3U  bumoruoHen,  oft  fatirifd^en,  felbft  gegen  Ulönd)  unb  Bonne 

gerid]teten  'Darftellungen,  unb  brinnen  an  J^ol3geftübI  unb  Steim 
faulen  mürben  allerlei  fomifd?e  Bilbmerfe  angebrad|t.  So  er= 
febeinen  aud^  Hecbt  unb  uor  allem  2TloraI  gern  in  bumoriftifd^em 

(Eemanbe.  Hed|tsfprad^e  unb  Hed^tsfä^e  3eugen  bauon,  ferner 

gemiffe  Strafen.  t>em  gefürchteten  (Salgen  gibt  ber  Uolfsbumor 
eine  5üEe  launiger  Be3eicbnungen.  So  oft  ferner  Sünbe  unb 

Sebmäd^en  mit  ernften  IDorten  gegeißelt  merben,  fo  büupg  ift  bod^ 

im  \5.  Uuffaffung.  3b^^^  Cräger 

merben  als  „Barren"  iixnge^teütf  mie  3um  Ceil  in  ben  Spielen, 
mie  uor  allem  in  bem  Barrenfcbiff  ̂ vants.  Das  £after  uerfättt 

ber  £acbluft,  bem  Spott.  Die  5iöur  bes  „Barren"  übernimmt  auch 
im  mirflid^en  £eben  biefe  fpöttifebe  (Seißelung  ber  Scbmäcben,  unb 

ebarafteriftifd)  ift,  baß  biefe  uolfstümlid^e  Si^nt  3U  einer  ftänbigen 
3nftitution  an  ben  ̂ öfen  mtrb.  2lucb  bie  Ubligen  hielten  oft  ihre  1 

Barren,  mas  bann  fcbließlicb  3U  einem  Unmefen  führte,  bem  man 
von  ©brigfeits  megen  3U  fteuern  fud^te.  (Ebenfo  gab  es  natürlid) 
Bolfsnarren  bet  5eften  unb  Um3Ügen.  Unbererfeits  tat  man  ficb  i 

in  BarrengefeEfd^aften  3ufammen,  um  3U  feiten  mit  uoEem  Be=  ! 

bagen  „närrifdi"  3U  fein.  Wenn  irgenbein  §nq  für  bie  uolfs^  h 
tümlid^e  (Srunbftimmung  ber  ̂ eit  fpriebt,  fo  ift  es  ber  ̂ umor.  h 

Das  Üolf  lad]t  gern,  gemeffene  Bilbung  unb  Uloral  b<^^en  ihm  j 
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bie  £aune  nid^t  r>erborbcn.  Ztod)  t^cute  ift  ber  fjauptsug  aller 

X)ialeftbid)lungen  ber  fjumor ;   nodi  I^eute  ir>äi)It  ber  r^olfstümlid^e 
5d^er5  roeniger  bie  Sd^riftfprad^e  als  eben  ben  Vxalett  (Seroig 
l|at  ber  ̂ umor  ebenfo  rote  bie  anberen  errodB^nten  üolfstümüdien 
<§üge  aud]  im  früB^eren  JTiittelalter  bas  gan5e  Dolf  burd^brungen, 

unb  bie  erft  fpdter  5aB|Ireid|er  roerbenben  ̂ eugniffe  für  iB^n  bürfen 

nid^t  ba^u  oerleiten,  iB^n  als  (EB^arafteriftifum  nur  biefer  fpdteren 

^eit  B|in3ufteIIen.  <£s  ift  eben  nunmeB^r  bie  JTcöglid^feit,  iB^n  3um 

2Busbru(f  3U  bringen  unb  aud]  fdiriftlid]  funb  3U  tun,  für  roeite  £aien= 
freife  au^erorbentli^  gemad^fen.  2lber  bennod]  liegt  oiel  an  bem 
je^t  eingetretenen  Hbergetoi(^t  ber  2lrt  ber  breiten  ZHaffe,  rooburd) 

bie  noch  immer  ftarfe  unb  nur  burd^  bie  Stammesunterfd^iebe  be= 
fd^rdnfte  (£inB^eitIid|feit  bes  Innenlebens  aller  ber  fonft  fo  3erriffenen 
unb  einanber  feinblid^en  Kreife  augerorbentlid)  beförbert  roirb. 

€in  Iei5tes  geugnis  für  ben  oolfstümlid^en  (Sefamtgeift  ber 
€pocbe  ift  bas  Dolfslieb,  bas  bamals  feine  BIüte3eit  erlebte. 

5reilid]  rourbe  es,  befonbers  oon  ben  Spielleuten  entroidelt  unb 

getragen,  oor  allem  oon  ben  nieberen  5d)id|ten  gepflegt  unb 

gefungen,  aber  feinesmegs  nur  oon  biefen.  €s  ift  fi^erlid]  ®e= 
meingut  bes  gau3en  Dolfes  geroefen  unb  3eugt  oon  bem  innigen 

poetifd^en  (5efüB)IsIeben  ber  gan3en  (Epod^e.  ̂ ugleid^  ift  es  in 

feinem  preis  eines  naio^eubdmoniftifd^en  ^beals  materieller 
idrbung  (£iebe,  (5efang,  Itaturfreube ,   Sd^Iemmerei,  fur3 

,, gutes  £eben")  roieber  für  bie  (ßenugfuc^t  ber  <§eit  d^arafteriftifd). 
ilber  es  ftedt  in  biefer  oolfstümlid]en  IDeltfreube  bod|  au(^  ein 

poetifd^er  Sd^mung,  ber  ber  bürgerlid^en  Hüd^ternB^eit  gar  nid^t 

entfprid^t.  Vas  Dolfslieb  3eugt  roeiter  bafür,  ba§  ber  bemo= 
fratifd^e,  ber  ZHaffend^arafter  nun  aud|  bie  öteratur  nid^t  nur, 
toie  (5.  \55)  gefd^ilbert,  in  £on  unb  (5efd]mad  bel^errfd^t,  fonbern 
fid]  and]  in  ber  Seoor3ugung  beftimmter  (Gattungen  äußert.  Diefe 

Dolfslieber  mürben  and]  nid)t  meB^r  oon  ein3 einen  Dolfsfdngern, 

fonbem  meB^rftimmig  gefungen.  €ine  foId]e  Gattung,  in  ber  faft 

niemals  einzelne  Derfaffernamen  gldn3en,  ftellen  ferner  bie  X?olfs= 
büd^er  bar,  bie  bie  alten  ritterlid^en  Stoffe  nun  in  breiter  profa, 

oft  in  2tnIeB)nung  an  fran3Öfifd]e  ZHufter,  barbieten  unb  3undd)ft 
in  ben  B^öl^eren  Sd^id^ten  oerbreitet  maren,  bann  aber  meB^r  unb 
meB)r  3ur  UnterB^altung  ber  Polfsf reife  bienten  unb  oon  biefen  lange 
beroaB^rt  rourben.  2lucb  bie  reid^e  CEntmidlung  unb  oolfstümlicbe 

(5eftaltung  bes  fefet  beutfd^en  geiftlid^en  Sd^aufpiels  toie  bie  2lus= 
bilbung  ber  toeItIid]en  5aftnad^tsfpiele  finb  B^ier  an3ufüB|ren,  3umal 
aud^  an  jenen  bie  £aien  fotooB)!  be3üglicb  ber  Cepte  toie  oor  allem 
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bei  ber  Kuffül^rung  immer  ftärfer  beteiligt  finb.  3n  biefem 

\ammentiang  ift  aud^  bie  beutfd^e  Dolfsprebigt  3U  ertoäl^nen. 

^olsfdinitt  unb  Kupferftid^  fobemn,  por  allem  ber  erftere, 
tragen  gegen  2tusgang  bes  TXiittelaltevs  ber  Verbreitung  ber 

K   u   n   ft  unter  ber  2T(  a   f   f   e   Bed^nung.  geben  fte  burd^aus 

Pölfstümlidie  X^arftellungen  unb  entnel^men  ii^ren  Stoff  bem  ge= 

f amten  Volf sieben,  mie  es  ja  and]  bie  bürgerlid^e  'Vid^tung  tat. 
2Tlit  biefer  Bid^tung  auf  bas  mirflid^e  Ceben  entroideln  fid)  bann 
aud^  BTalerei  unb  plaftif  in  gan3  anberer  IDeife  als  früB^er 
unb  eman3ipieren  fi(^  pon  ber  BeB|errfd)ung  burd)  bie  Krd^itettur. 

^roeifellos  bemeift  bas  alles  ein  ̂ Einbringen  ber  B|öl|eren,  je^t  freilid^ 
polfstümlid)  gefärbten  Kunft  in  bie  2Baffe,  ein  Bebürfnis  nadi 

Kunft,  rote  es  fid)  nun  andi  in  ber  (Seftaltung  bes  fjausrats  im 
BürgerB^aus ,   in  ber  KnfüIIung  ber  Kird^en  mit  gefd^ni^ten 

Kitären,  mit  (ßrabmälern  an  ben  IDänben  unb  Pfeilern  seigt.  Vor 

allem  ift  jene  med|anifd)e  Verpielfältigung  burd|  -^ol3fd)nitt  unb 

Kupferftid^  pon  PornB^erein  bemofratifd)  gerid^tet,  unb  gan3  bas== 

felbe  gilt  auf  bem  (Sebiet  bes  Bilbungsmefens  pon  ber  neuen  €r- 
jtnbung  ber  Bud^brudPerfunft.  Bid^t  3U>ar  gerabe  für  bie 

nieberften  Sd^id^ten,  aber  bod)  für  bie  breitere  Blaffe  mar  biefe  ted)= 
nifd^e  (Errungenfd^aft  bes  Bürgertums,  bie  übrigens  bas  fel^r  enU 
rpidPelte  Kbfd^reibegerperbe  nur  folgerid^tig  ablöfte,  bas  miEfommene 

Verbreitungsmittel  ber  fe^t  aHgemeiner  gefd^ä^ten  Bilbung,  bie  3m 
näd^ft  freilid]  burd^aus  mittelalterlid)en  CB^arafter  bemaB^rte.  Vie 

neue  Kunft  mar  3ugleid^  ein  fjauptmittel  religiöfer  (Erbauung  unb 
BeleB^rung  unb  fam,  ebenfo  mie  3um  guten  Ceil  ber  £jol3fd)nitt  unb 

Kupferftid^,  jenem  tiefen  religiöfen  Bebürfnis  ber  JBaffe  entgegen. 
Sie  mar  enblid^  ein  Sprad^roB|r  ber  Stimmungen  unb  Strebungen 

biefer  Blaffe,  mie  fte  and)  ber  polfstümlid^en  UnterB^altung  biente. 
So  B^at  benn  gerabe  3U  Kusgang  bes  2TlitteIaIters,  bis  ins 

I^inein,  polfstümlid^er  (Seift  bas  gan3e  Ceben 
beB)errfd]t  mie  niemals  mieber.  Kber  eben  bamals  mad)ten  ftd) 

fd)on  Strömungen  bemerfbar,  bie  bem  Volf  st  um  innerlid] 

feinblidi  maren,  3um  Ceil  freilid)  3unäd)ft  megen  ber  bamals 
aEgemeinen  polfstümlicben  Kusbrudsmeife  biefe  Cenbeu3  nod\  nid^t 

beutlid^  3eigten.  (Es  finb  naturgemäß  Strömungen  B^öB^erer 

Kultur,  bie  leßten  (Enbes  mieberum  in  ber  Kntife  mur3eln, 
ber  Humanismus,  bas  Bömifd^e  Bed^t,  bie  fünftlerif(i|e  Benaiffance. 

Sie  finb  3um  Ceil  perbunben  mit  einer  fpäter  ebenfo  poIfstums= 

fetnblidien  fo3taIen  (Entmidlung,  ber  ftänbigen  Steigerung  ber  fürft^ 
Ii(ä^en,  ber  IanbesB;errIi(i)en  (Semalt,  bie  fd^Iießlid^  in  ben  Kbfolm 
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tismus  münbete.  antife  Kultur  ift  feincr3eit  eine  uolfstüm^ 

Iid]e  Kultur  geu>e[en,  bie  gried|ifd|e  uor  allem,  aber  bas  ge= 
u)Sl|nlid]e  Dolf  I^at  roegen  feiner  geringeren  Kultiuiertl^eit  in 

ber  fjauptfad^e  bod)  meift  eine  gerriffe  Zni§ad|tung  erfal^ren. 
Ztamentlid)  feit  bem  Kusgang  ber  Hepublif  I|at  ber  gebilbete 

Hörner  fid)  über  aßes  plebejifcbe  roeit  erl^aben  gefül^It,  f einerlei 

3ntereffe  für  Strömungen  im  nieberen  Dolf  gel^abt.  i)iefen  (Seift 
ber  feineren  Kulturmenfdien  l^aben  bann  aud]  bie  2Henfd)en  ber 

italienifd^en  Henaiffance  ge3eigt,  fo  febr  bie  Henaiff ance  felbft 
als  eine  nationalitalienifdie  5d|öpfung  angefel^en  roerben 

barf,  unb  biefer  (Seift  mürbe  gerabe  burd]  ben  ̂ ug  5ur 
antifen  Citeratur  genäl|rt.  Hon  biefer  mürben  in  fold^er  Hid^tung 

bann  aud|  ber  beutfd^e  ̂ nvx\t  unb  ̂ umanift  mel^r  unb  mel|r 

beeinflußt.  Hun  gaben  aber  gerabe  bie  nieberen  Klaffen  3U 

jener  ̂ eit  uielfad]  ben  Con  in  Deutfd]lanb  an,  unb  je  mel^r 

man  fid^  t>on  it|nen  unb  il^rer  2trt,  bie  ja  aud)  immer  grobianifd^er 

mürbe,  abmanbte,  um  fo  mel^r  manbte  man  ftd]  uom  Holfs== 

tümlid]en  überl^aupt  ab.  3^  \^-  '5cxiivii\mi>evt  übermog  freilid] 
biefer  uolfstümlid^e  (Seift  nod\  lange,  bie  Derrol^ung  ergriff  fogar 
befanntlid]  immer  l^öl^ere  5d|id)ten,  fo  baß  eine  Heaftion  bagegen 

l^eilfam  mar,  aber  bas  fd^ließlid^e  (Ergebnis  mar  eine  tiefe  Kluft 

3mifd]en  ben  ,,(Sebilbeten",  alfo  ben  Kulturmenfdien,  unb  bem nieberen  Holf. 

Anfangs,  als  fidi  in  ben  leßten  HTitteb 

alters  überl^aupt  eine  allgemeinere  £aienbilbung  3U  t>er= 
breiten  begann,  mar  biefe  uermelirte  geiftige  Sd^ulung,  ber  ©rang 
nadi  befferem  iüiffen  burd^aus  nid]t  unuolfstümlicb  gemefen. 

Das  bem  Holf  bisl^er  am  meiften  fremb  gebliebene  antif=firdilid]e 

Bilbungsmefen  brang  ja  audi  in  meitere  Kreife  3undd|ft  feines^ 
megs  aus  einem  l^öl^eren  unb  feineren  Streben  l^eraus.  (Es 

I^anbelte  fid]  lange  nur  um  jene  elementare  Bilbung,  beren  aus 

geiftlidier  ̂ anb  frül^er  fd]on  mandier  (Eble,  mancher  reid^e 

Bürger  unb  nod]  mel^r  bie  grauen  biefer  Stänbe  teill^aftig  ge^ 

morben  maren,  nadi  ber  nun  aud]  bie  praftifd]  =   nüd]terne 
HCaffe  bes  Bürgertums  aus  mirtfdiaftlid]en  (Srünben  verlangte. 
Der  Kaufmann  unb  audi  ber  uerfaufenbe  fjanbmerfer  fonnten 

bas  Sd>reiben  unb  Hed^nen  nidit  mel^r  entbel^ren.  Anfangs 

lateinifd)  unb  feiten,  bann  mit  bem  Durd^bringen  ber  beutfd^en 
Sdiriftfpradie  beutfdi  nnb  immer  aßgemeiner  mürben  Hoti3en 

in  (Sefdiäftsbüdier  unb  fur3e  (Sefd^äftsbriefe  gefd^rieben;  in 

ben  (Senoffenfdiaften,  ben  fünften  unb  (Silben,  moßte  man  aß- 
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mäl^Iid^  bei  ber  ;fül^rung  ber  Ciften  unb  Büdner  nid|t  mei^r  auf 

ben  l^ilfreid^en  (ßeiftlid^en  angetoiefen  fein;  für  bie  ftäbtifd^e  (6e= 
famtt^eit  tpurbe  bie  felbftänbige  5ül|rung  ber  Pertoaltung  aud^ 

in  be3ug  auf  bas  5d]riftu>efen  uotroenbig,  unb  ebenfo  u>ie  aus 

ben  Kan3leien  ber  dürften  mürben  bie  3um  Ceil  nod)  lange  un= 
entbel^rlid^en  Klerifer  aus  ben  ftäbtifd^en  Sd^reibftuben  burd^ 

fd]rift=  unb  immer  I^äufiger  aud^  red^tsfunbige  meltlid^e  Beamte 
uerbrängt.  Unb  natürlid)  mußten  and]  bie  Ceiter  ber  Uermaltung^ 

bie  (5Iieber  bes  Hats,  eine  beffere  Bilbung  traben.  'Diefe  all= 
gemeinere  Caienbilbung  fonnte  3unäd]ft  nur  aus  ben  (äußeren) 
Sdinlen  ber  Klöfter  unb  Stifter  ftammen,  aber  bas  u>ad)fenbe 

Bebürfnis  Iie§  fei^r  balb  t>on  ber  Stabt  felbft  ins  £eben  gerufene 

Sdiulen  entftei^en,  fo  eine  gan3e  Kn3aB)I  fdion  im  \5.  3cti)rt^unbert, 

nod>  meB^r  im  Über  ii^re  Dermaltung  erB|oben  fid]  an  biefem 
ober  jenem  0rt  fd^arfe  Streitigfeiten  mit  bem  Klerus^  mobei 
aber  natürlid)  nid]t  an  (Selüfte  nad^  (£man3ipation  non  ber  Kird^e 

3U  benfen  ift.  3ebenfaIIs  ging  bie  2Iuffid]t  immer  meB^r  auf 
bie  ftäbtifd^e  0brigfeit  über.  2tIBmäB)Iid^  entmidPelten  fid^  aus 

Sd^ulen  3iemlid)  niebrigen  Biueaus  bie  ftäbtifd^en  £ateinfd]ulen, 
bie  im  \5.  fd]on  red^t  3aB)Ireid)  maren.  IHit  bem 

fteigenben  Bilbungsbebürfnis  befud]ten  biefe  aud^  immer  meB|r 

Sd^üler  aus  niebrigen  Kreifen,  bie  bann  in  iB^rer  Krmut  oft 

non  Kimofen  leben,  iB^r  Brot  erfingen  mußten  unb  als  faB^renbe 

Sd^üler  non  Sd|ule  3U  Sd)ule  manberten,  B^äufig  non  berüB^mten 

Cel^rern  ange3ogen.  Diefe  Sd^ulen  maren,  fo  mdjjig  iB^r  Untere 
rid^t  mar,  für  bie  nieberen  Klaffen  in  ber  KEgemeinB^eit  natürlid^ 

3U  B^od).  i)iefe  beburften  feit  bem  (Einbringen  ber  Bolfsfpr ad^e 
in  ben  Sd^riftuerfeB^r  nur  eines  beutfdien  (£Iementarunterrid]ts : 

il^n  uermittelten  notbürftig  priuate  ,,beutfd|e"  Sd^ulen  unter 
Sd^reibern  unb  Hed^enmeiftern.  Va%  jebod]  biefe  elementare 

Bilbung  im  nieberen  Polf  balb  3iemlid)  verbreitet  mar,  bemeift 

mandies  nod]  erB^altene  Sdiriftftüd.  Kber  biefe  ,, beutfdien''  Sdinlen 
mürben  von  ber  ftäbtifd^en  ©brigfeit  mie  vom  Klerus  burd^aus 

nid)t  begünftigt,  unb  barin  3eigt  fid]  bereits  ein  unvolfstümlid^er, 
mit  einem  BiIbungsB)od)mut  3ufammenB^ängenber  ^ug. 

©iefer  ̂ ug  fteigerte  fid]  mit  ber  immer  größeren  gaB^I  .^öB^er= 
gebilbeter,  bie  aber  iB^re  Bilbung  nun  nid^t  nur  ben  meB^r  vor= 

bereitenben  £ateinfd)ulen ,   fonbern  ben  Univerfi täten  ver= 
banften.  ©iefe  Üniverfitäten  maren  gan3  aus  ber  geiftlid^en 

KtmofpB^äre  B^ervorgegangen ;   fie  bebeuteten  eine  (Ermeiterung 
bes  ftiftifd^en  Sd]ulmefens,  bas  ben  5ortfd)ritten  bes  von 
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arabifd)en  (£inflüffen  neu  angeregten  (Seifteslebens  feit  ber  Tlns^ 

bilbung  ber  fd]oIa[tifd]en  Ct^eologie  unb  pt^itofopt^ie,  einer  l|öi|er= 
ftrebenben  erneuerten  2nebt3tn  nid^t  ntel^r 

3U  folgen  uermod^te.  2tber  Cet^rer  unb  Sd^üler  blieben  geiftlid?. 

ZTatürlid^  fonnten  fold^e  3i^ftitute  3unäd]ft  nur  in  ben  t^öi|er  ent= 
ruicfelten  romanifd^en  Cänbern  entftei^en.  Deren  Kultur  beburfte 

in  praJtifd^er  -^infid^t  immer  mel^r  ber  ^^3^^  iinb 

CeE^rer,  unb  in  geiftiger  f[infid|t  roar  mit  ber  Sd^olaftif  ein 

tieferes  pt)iIofopI^ifd]=fYftematifd]es  JDiffensbebürfnis  entftanben. 
3n  beiben  Besiel^ungen  maren  bie  Deutfd^en  auf  bie  romanifdien 

Uniuerfitäten ,   bie  berüi|mten  Hed|ts=  unb  är3tefd)ulen  mie  bie 

großen  tI^eoIogifd^=pI^Uofopi|ifd)en  £et^rftätten,  angemiefen.  2tber 
r>or  allem  bas  prattifd^e  Bebürfnis  infolge  ber  €ntrc>idlung  ber 
lanbesl^errlidien  2T(ad]t  mie  ber  ftäbtifd]en  Kultur  ließ  bann  and] 

in  Deutfd^lanb  Unberfitdten  erftel^en,  3uerft  \5^8  biejenige  3U 

präg,  ber  bann  feit  Kusgang  bes  3ctl|rt|unberts  nod^  uier^ 
5el]n,  3um  Ceil  aus  I|öt|er  entmidelten  Stiftsfd^ulen  i^eraus 
unb  natürlid]  in  2lnlel)nung  an  bas  frembe  Porbilb,  folgten. 

3^ner  geiftlid^e  Ci|arafter  ber  Uniuerfitdt  blieb  nod\  lange  ge= 
malert,  mie  ii^n  ja  aud]  nod]  bie  gan3e  Isoliere  Bilbung  trug.  Die 
großen  (5elei)rten  bes  ausgei^enben  Hlittelalters  maren  (5eiftlid]e, 
0rbensgeiftIid)e  uor  allem,  ̂ auptträger  ber  IDiffenfd^aft  maren 
bie  Dominifaner,  bie  aber  aud]  Kunft  unb  Di(^tung  pflegten. 

Die  ^r5te  maren  3unäd]ft  (5eiftlid]e,  bis  altmät|lid| 
bas  Caienelement  unter  it|nen  ftärfer  rourbe.  Die  §ndit  in  ben 

Kollegien  ber  £el|rer  unb  ben  Burfen  ber  Stubenten  entfprad]  ber 

ber  Klöfter,  wenn  aud]  bas  £eben  ber  Burfenbemot^ner  in  2DaI^r= 
l^eit  äußerft  u>ilb  roar  unb  immer  roeltlidier  mürbe.  3^ 

geiftig=u>iffenfd)aftlid]en  £eben  felbft  mar  3mar  eine  größere 
Spe3ialifierung  eingetreten,  unb  non  gemiffen  2tnfdßen  freierer 

<£ntmi(flung  merben  mir  fogleid)  I)ören.  Kber  im  übrigen  i)errfd)te 
and)  jeßt  bie  fird)Iid)  bebingte  Uniuerf alitdt  bes 

Znittelalters.  Xlodi  mar  troß  ber  ermdt^nten  (£rmeiterungen  bie 

Summe  bes  abenbldnbifd)en  IDiffens  fo  gering,  baß  es  ber 
einzelne  burd)  alle  Scänltäten  I)inburd)  bemdltigen  fonnte,  eben 

mit  J^ilfe  bes  formaldogifcßen  Betriebes,  ber  lel)rl)aften  ̂ uftußung 
in  autoritativen  Kompenbien,  ber  pI)ilologifd|en  Bearbeitung  ber 

ZHaterien.  Dem  entfprad)  ein  unfritifd]es,  bogmatifd)es  KufneB)men. 
£eßten  €nbes  mar  aber  alles  tt)eologifd)  sugefpißt,  in  ber  CI)eologie 
gipfelte  alles.  Bur  in  (Sott  t|at  bas  irbifd)e  XDiffen  XDert,  bie 

pt)ilofopl)ie  foU  bie  göttlid]en  B)at)rl)eiten  bemeifen,  bie  Batur 

Steinijaufen,  ‘Kulturgcfcijidjte  ber  Deutfdjen  im  IHittelalter.  \\ 
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ift  nur  als  rtieberfd^Iag  i>ev  großen  Caten  (ßottes  unb  feiner 

ibeisl^eit  aufsufaffen.  £}öd|ft  be3eid|nent)  ift  bie  HaturfymboUf, 

3ugleid)  ein  Semeis  für  bas  Spielerif d]=KußerIid)e  bes  mittelalter^ 

lid^en  ?)enfen5.  KHe  'Dinge  auf  (Erben  I^aben  il^re  fvuibolifd^e, 
junädift  an  bie  Bibel  gefnüpfte,  d)riftlid)=moraIifd]e  Bebeutung, 
Ciere,  pflan3en,  Steine.  Die  entfpreebenben  (Eigenf d^aften,  bie 
man  mefentlicb  mit  ii|nen  uerbunben  glaubte,  fpielten  bann  in  ber 
praftifd^en  Knroenbung  bes  IBiffens  eine  Holle.  Hod]  immer 

ift  eben  mit  bem  (Seiftesleben  ein  überfinnlicb  gerichteter  ̂ ug 

innig  uerbunben.  'Die  ohnehin  phantaftifd^en  antifen  geographi= 
fchen  Crabitionen  —   phantaftifd?,  fomeit  es  über  bas  ZfixtteU 
meergebiet  hi^emsgeht  —   roerben  im  2T(itteIaIter  burch  ̂ i^ 
theologifd^e  5ürbung  ber  Dorfteilung  uon  ber  (Erbe  unb  fernen 

(Erbenberoohnern ,   überhaupt  uon  ber  IDelt  no(i]  rounberbarer 
geftaltet,  ri(i)tige  antife  Knfd^auungen  aud^  mieber  aufgegeben. 

Kuf  ber  anberen  Seite  barf  man  bas  (Seiftesleben  bes 

ausgehenben  Hlittelalters  aud]  nid]t  unterfd^äfeen.  X)ie 
Uniuerfitäten  ftnb  tuie  bas  gan3e  h^h^^^  (Seiftesleben  uon  ber 

Sd^olaftif  beh^rrfcht.  Kber  biefe  philofophie  bes  2T(itteIaIters, 

bie  3um  (Slauben  bie  Dernunft  fügte,  trug  immerhin  fchon  roiffen= 

fchaftlid^en  (£i[avattev^  bebeutete  Kusbilbung  fyftematifchen  'Denfens 
unb  lehrte  KbftraJtes  f affen.  Unb  roenn  fchon  bie  Kird]e  überhaupt 

ber  U)iff enfd^aft  in  ihrer  bamaligen  5orm  feinesmegs  feinblid] 

mar,  vielmehr  gerabe  burch  ih^^^  pfrünben,  obmohl  unabfid^tlich, 
mand^em  bie  äußere  U1öglid|feit  gab,  gau3  ben  Stubien  3u  leben, 
wenn  in  ben  Bettelorben  bie  firchlich^  pflege  ber  JDiffenfd^aften 

fich  frei  entfaltete,  fo  maren  auch  ̂ ^i^  Kird^e  aus^ 
gegangenen  unb  behüteten,  aber  hoch  nid]t  mehr  ausfd^Iie^Iich  t>on 
ber  Kird^e  orientierten  Uniuerfitäten,  bie  ja  felbftänbige  priuilegierte 

Korporationen  maren,  fd|on  georbnete  Dertretungen  ber  U)iffen= 
fd]aft.  (Es  maren  geiftige  (Semeinf d^aften  unb  Derförperungen 

geiftiger  Beftrebungen  auch  über  bas  theologifche  unb  bas  weltlxd\^ 
praftifche  Bebürfnis  hinaus.  3n  ber  Sd^olaftif  felbft,  bie  überhaupt 

nid]ts  Starres  unb  (Sleichförmiges  ift,  entmidelte  fid)  ferner  im 
fpäteren  Hlittelalter  eine  freiere  Hid^tung,  bie  3U  großen  Spaltungen 

führte.  3n  bem  fonfequenten  Hominalismus ,   ber  in  ben  all= 

gemeinen  Begriffen  ,, Hamen"  unb  nur  in  ben  €in3elbingen 
U?irflid)feit  fah,  ber  bie  (Slaubensgeh^imniffe  nicht  mehr  für  be^ 
meisbar  hi^It/  fnm  man  menigftens  theoretifd]  3ur  Unuereinbarfeit 

pon  (Slauben  unb  IDiffen,  aifo  3um  (Segenteil  bes  eigentlid^en 
Zieles  ber  Scholaftif.  HTan  operierte  3um  Ceil  mit  einer  bamals 
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übrigens  nid|t  3uerft  auftaud^enben  2tnnal^me,  bie  anbererfeits 

erft  in  nad]f(^olaftifd^er  ̂ eit  fd^ärfer  formuliert  mürbe,  mit  ber 

„3tx)iefad|en  lDat|rt|eit",  ber  tt)eoIogifd]en  unb  ber  pt|iIofopl|ifd^en. 
itber  bamit  märe  bie  Ct>eoIogie  nid^t  mel^r,  mas  man  bo(^  erftrebte, 
pl^ilofopl^ifd]  bemeisbar  unb  bie  Scbolaftif  in  il^rem  Kern  uernid^tet 
gemefen.  3^  IDirfIid]feit  blieb  überl^aupt  tro^  mand^er  fritifd^er 

Kedl^eiten  unb  ernfterer  Heibungen  bas  X)ogma  unangetaftet.  2Ti an 
begnügte  fid]  mit  ber  äugerlid^en,  äquilibriftifd^en,  bialeftifd^en 
Betätigung  ber  Vernunft,  mit  ber  formalen  Cogif,  unb  jenen 
(ßefat^ren  fud]te  bie  fpäte  Sd^olaftif  mit  einem  um  fo  fd^rofferen 

fird]Iid|en  (£ifer  3U  begegnen.  3^^^  übrigen  l^errfd^te  jener  äu§er== 
Iid]e  fd]ulmä§ige  Betrieb,  bei  bem  einerfeits  in  immer  neuen 

fompilatorifd^en  €n3YfIopäbien,  bie  3um  Ceil  non  rol^=ftoffIid|em 

3ntereffe"  3eugen,  bas  trabitionelle  2T(ateriaI  fyftematifd]  für  bie 
£ernenben  in  autoritatioer  JDeife  3ured]tgemad)t  mürbe,  bei  bem 

anbererfeits  bas  ̂ nteve\\e  meniger  auf  bie  Dinge  felbft  als  auf 
bie  formale  ̂ erglieberung  unb  Perfnüpfung  gerid^tet  mar. 

(6emi§  mugte  biefe  fd|olaftifd]e  2KetI]obe  fd]on  ber  Cl^eologie 
unb  3iirispruben3 ,   nod]  met^r  ber  pi^ilofopliie  auf  bie  Dauer 

mirf lid^e  5ortfd?ritte  unmöglich  mad^en ,   gemi§  mar  fie ,   ber 

(5egenfafe  3U  e^after,  empirifd^er  5orfd]ung,  uor  allem  ein  ̂ emm= 
fd]ul|  für  bie  Baturmiffenfd^aften  unb  bie  ZHebisin.  Kber  man 

muß  bod]  feftftellen,  baß  es  in  biefen  meber  an 
miffenfd]aftlid^er  Beobad^tung  nod]  an  praftifd^en  5ortfd^ritten 

gefel^lt  I^at,  morauf  ja  a\xd\  fd]on  bie  arabifd^en,  bie  Kntife  neu 

belebenben  naturmiffenfd)aftlid)=mebi3inifd]en  unb  pl^ilofopl^ifd^en 
fiinflüffe  I^ingeleitet  I^atten.  TTixi  bem  Barnen  bes  Jllbertus 

ZTIagnus  uerbinben  fid)  bod]  nid|t  nur  pi^antafterei  unb  Kber= 
glaube,  uielmel^r  beutlid^e  Anfänge  eigener  Beobad^tung  unb 
fritifd]en  Unterfd^eibungsuermögens ,   mit  bem  bes  Hoger  Baco 
immerf^in  fd^on  Knbeutungen  ber  inbuftiuen  2Hetl^obe.  ̂ ene 

romantifd]=pi^antaftifd)e  €rbfunbe  ferner  [teilt  bod^  nur  bie  eine 
Seite  bar,  es  I^at  bocb  aud),  mie  Dietrid^  5d|äfer  f^eruorl^ebt,  bas 

2Hittelalter  bie  €rmeiterung  ber  (Erbfenntnis,  „ben  gemaltigen  Kuf= 
fd]mung,  mit  bem  es  abfd^loß,  aus  fid)  l^erausgenommen,  bie  2tlten 

meit  überflügelnb  unb  oi^ne  nennensmerte  antife  Beeinjiuffung". 
(5an3  3meifellos  ert^ob  fid^  aud|  bie  fjeilfunbe  auf  eine  l^öi^ere 
Stufe.  Pon  bem  aus  ber  antifen  Crabition  feine  mebi3inifd|e 

IPeisl^eit  fd^öpfenben  Kloftergeiftlicben  unterfd^ieb  fid?  ber  ftubierte 

Kr3t,  3unäd^ft  nod|  meift  aus  geiftlid^em  Stari^e^  freilid?  infofern 
menig,  als  aud]  er  fi(^  uor  allem  auf  Bud^gelel^rfamfeit  ftüßte. 

U*
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(Eben  besweqen  fül^Ite  er  fid|  über  ben  alten,  teils  empirtf(i]en, 
teils  abergläubif(i]en  noIfstümIi(i|en  Teilbetrieb,  namentlich  ̂ on 

frauen,  hoch  erhaben,  ebenfo  über  bie  umhersiehenben  (^uarffalber, 
aber  au(^  über  bie  ungelehrten  nieberen  U)unbär3te,  bie  gerabe 
in  ben  Stabten  balb  3ahlreid^  mürben  unb  uor  allem  bem  bamals 

fo  miditigen  2tberla§  oblagen:  er  juchte  bereu  Betrieb  aud]  balb 
3U  bejchränfen.  Kber  ax\ievex\eits  bebeutete  ber  neue  Krsteftanb 

bo(i|  einen  mirflichen  5ortfd)ritt.  ,§uerft  hatten  bie  Töfo  frembe 

ftubierte  Krste,  häufig  unb  lange  nod\  horange3ogen,  bann 
förberten  aümählich  bie  Stabte  bie  Kusbübung  biejes  Standes, 

3umal  feit  ber  €ntmidlung  non  Uniuerfitäten  in  X)eutfd]Ianb. 
Stabtävste  begegnen  fd^on  im  ^   bamals  aud] 
jehon  ©rbnungen  unb  Cajen  für  fte.  3^^or  ftärfer  mürbe  aud] 
bas  £aienelement  unter  ihnen. 

Vas  war  nun  meiter  ebenjo  bei  ben  3iit^ifton  ber  fall, 
bereu  gahl  immer  größer  mürbe,  fürften  unb  Stabte  brauchten 

fie  uor  allem  für  bie  K   ans  lei,  ZHittelpunft  ber  meltli(i]en 

Permaltung.  (Einft  bie  ©omäne  bes  Klerus,  mürbe  jte  nun,  unb 
smar  suerft  gerabe  bei  ben  geiftlid^en  fürften,  mehr  unb  mehr 
pon  ben  ̂nvi^ien  erobert.  Die  Stabtjehreiber,  gemijjermagen  bie 
Hausier  ber  Stabte  unb  im  (ßegenjah  ben  3nhobern  ber 

ftäbtijd^en  (Eht^onämter  bejolbet,  bie  eigentlid^en  Cräger  ber  Per= 
maltungsgejd]äfte,  refrutierten  ftd]  aber  aud]  balb  aus  ben 

„Krtiften'',  ber  anfangs  mehr  propdbeutijdien  fafultät  ber  freien 
Künfte,  ber  au(i^  bie  Cehrer  ber  Cateinj(i)ulen  entflammten.  Durd] 
bie  Beherrjehung  ber  Kanslei  h^t  fi(i)  nun  früh  oine  Perbinbung 

ber  ̂ wei^ten  mit  ber  Permaltung,  aber  aud|  mit  ber  politif  er^ 

geben,  unb  bies  ZHoment  erflärt  aud)  ben  immer  ftärferen  §u= 
brang  bes  Kbels  sum  juriftijd^en  Stubium.  politijci)  tätig  maren 

aber  nid]t  nur  bie  fürftlid^en  Hausier  unb  ,,Käte",  jonbern  aud] 
jene  Stabtjd^reiber  ber  größeren  Stabte,  benen  neben  ber  führung 

pon  pros ejjen  u.  bgl.  bo(5]  auch  politijd^e  Pertretung  ihrer 

Stabt  —   unb  bieje  [teilte  ja  bamals  meift  einen  politijch 

faft  jelbftänbigen  faftor  bar  —   oblag.  Die  IPid^tigfeit  ber 
3uriften  höngt  mit  ber  neuen  Bebeutung  bes  römijd^en 

Hechts,  bas  ja  freilid^  für  bas  fanonijd^e  He(ht  immer  bie 
(ßrunblage  gemejen  mar,  sujammen;  fie  mar  in  erfter  £inie  eben 
auf  ein  politijehos  HToment  begrünbet.  2T(an  ertannte  ben  IPert 

bes  römijehen  Hed^ts  für  bie  Begrünbung  unb  Durchje^ung  ber 

meltlid^en  2TTa(i)tanjprüd]e,  ber  ftaatlichen  3'^ee  gegenüber  ber 
Kirche,  gegenüber  bem  papft.  für  joldie  Permertung  fann  man  — , 
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von  ent\pxedteni>en  Vet\ndien  im  3ntcreffe  ̂ etnrid^s  IV.  gans  ab= 

gefeiten  —   f^on  an  bte  Staufer  anJnüpfen.  Bereits  im  \2.  3öt|r= 
I^unbert  begannen  ernftere  2?erfud]e  ber  (Einbürgerung  bes  in  3t<^K^n 
bereits  lebt^aft  gepflegten  römifd^en  Heci^ts.  2)ie  faiferlid^e  Kan3lei 

eroberten  bie  3nnfi^^  bann  erft  eigentlid)  unter  Karl  IV.,  ber  bie= 
felbe  unter  einen  meltlid^en  Beamten  [teilte;  aus  ii^r  unb  balb  aud) 

aus  ben  Kan3leien  ber  dürften  brang  jenes  Hed)t  meiter.  Die 

Stabilierung  ber  fürftlidien  2Tiad)t  mar  ber  ̂ auptge[i(i|tspunft, 
aber  jefet  nid|t  nur  ber  Kird]e,  fonbern  and\  ben  Untertanen 

gegenüber,  bie  auf  (5runb  ber  rSmif(i^en  2tnfd]auungen  red^tlid)  ge= 
brü(Jt  unb  f(i]ärfer  befteuert  merben  fonnten.  (Erft  in  3meiter  £inie 

unb  erft  fpäter  fommt  bie  Umgeftaltung  ber  Hed^tspjlege,  für  bie 

Uolfsftimrnung  bann  freilidi  bas  mid^tigere  ZHoment,  in  Be= 
tra(i)t.  Uusgangspunft  mar  bie  Übertragung  bes  fanonif(i)en 

pro3e^red^ts  auf  meltlid]e  Streitfad^en  feitens  ber  Kau3leien  unter 

gleid]3eitiger  Benu^ung  bes  römifd^en  ̂ milred^ts,  bas  3unäd)ft 

nur  Hilfsmittel  mar.  5ürften,  Übel,  Stabte  begannen  banad^  bie 
3uriften  megen  ii^rer  Kenntniffe  um  ii|r  Urteil  an3ugei|en.  Zfian 
30g  fie  bann  langfam  in  bas  faiferlid^e  unb  bie  fürftlid^en  (Serid^te, 
bie  batb  meift  3ur  ̂ älfte  mit  ii^nen  befefet  maren,  ebenfalls  aus 

einer  gemiffen  Botlage  I^eraus.  Die  entmi(felteren  mirtfd]aft=' 
lid^en,  bie  ftäbtifd^en  unb  poIitifd]en  Derl^ältniffe,  bie  beffere  Bilbung 
liefen  bas  alte  beutfd>e  Hed|t  uimoMommen  erfd^einen.  Da3U 
fam  bie  gro^e  Ued]ts3erfplitterung  unb  bie  feit  ̂ alixiinnbetien 

beflagte  gefä^rlid^e  Hed]tsunfid]erB|eit,  bas  Derfagen  ber  3,edits= 
pflege.  So  erfd^ienen  bie  Kulturbringer.  Sie  er^ 

oberten  fd^Iieglid^  bie  (Serid^te  übert^aupt,  unb  man  „reformierte"' 
bie  £anb=  unb  Stabtred^te  im  römifd^en  Sinne. 

Diefe  IDanblungen  uoIl3ogen  fid^  langfam  feit  ber  3meiten 

^älfte  bes  H5.  ̂ aiiviinniietts,  nal^m^  bas  Hei^sfammergerid^t 
bas  römif d^e  Hed?t  an.  Uber  wenn  bie  in  ii^rem  Kultur^ 

bemupfein  auf  bas  „roi^e,  bäurifd^e"  Hed)t  ber  £aien  t|erabfaB|en, 
fo  i^ing  bas  Dolf  an  biefem  lebten  Heft  feiner  öffentlid]en  Be= 

t-ätigung,  an  biefer  Sd^öpfung  feines  (Seiftes  unb  IDefens  nod|  3äl) 
genug,  um  nid^t  über  ben  U) anbei  in  eine  tief  erregte  Stimmungen 

geraten.  So  fefet  3U  Uusgang  bes  UTittelalters  ein  f(i]arfer  Kon  = 
flift  3mifd^en  Dolfstum  unb  frember  Kultur  3unäd|ft 

auf  biefem  (Eebiet  ein.  Die  früEjeren,  für  bie  nieberen  Sd^i<Hten  be= 
fonbers  empfinblid^en  2Ui§bräucbe,  uor  allem  bie  Kauf Iid]f eit  ber 

Hid)ter,  f(i)manben  ni(i]t;  gerabe  ber  bes  neuen  Hed^tes  Kunbige 

fonnte  fein  Sd]äfd]en  ins  Cro(fene  bringen  ober,  mer  red^tsfunbig 
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tat,  wie  i>et  (ßcriditsfd^mber  ober  ber  5ürfpred|,  ber  Kboofat.  Das 

X>oI!  wn^te  nun  gar  nid^t  meB|r,  rooran  es  mar.  Unb  f etnesmegs 
flagte  nur  bas  Canbuolf,  überB|aupt  bas  niebere  Dolf,  uielntel^r 
aucf)  Bürgertum  unb  2tbel.  Die  Oteratur  seigt  Spuren  eines 

maleren  DoIfsI|affes  gegen  bie  Hed^tsner breiter  unb  Hed^tsbeuger. 

2lud)  bie  Stänbe  fud^ten  bem  Übergemid^t  ber  3uriften  5u 

mel|ren,  ,,bamit"^  roie  es  einmal  iie\%t,  „bie  armen  Untertanen 
nid\t  aifo  irre  gemad^t  mürben".  5i^^tlid|  mod^ten  bie  Stänbe 
a\xd\  mol|l  fpüren,  ba%  iB^re  eigenen  Hed|te  (Sefa^r  liefen  infolge 

jenes  anberen  2Uomentes,  ber  Stärfung  ber  5ürftenmad^t  burd^ 

bie  juriftifd^en  „Häte". 
Uber  bie  ̂ nti^ten  B^aben  für  jene  geit  nod)  eine  anbere 

Bebeutung  geB^abt,  mieber  im  Sinne  ber  Einbürgerung  einer  im 
(5runbe  nolfstumsfeinblid^en  B^öB^eren  Kultur :   fie  maren  bie  erften 

Vermittler  unb  in  Verbinbung  mit  iB^rer  Kan3leiB|errfd)aft  bie 

erften  5örberer  einer  geiftigen  Bemegung,  bes  Humanismus. 
Sie,  bie  um  iB^rer  befferen  Kusbilbung  millen  unb  bei  iB^rer 
ftarfen  BegeB|rtB|eit  in  immer  größerer  ̂ aB)I  nad)  3BctIten 

sogen,  felbft  als  es  fd?on  beutfd^e  Unmerfitäten  gab,  mürben 

B^ier  non  ber  B^umaniftifd^en  Strömung  ergriffen,  bie  befonbers 
aud)  bie  oberitalienifd^en  Unmerfitäten  erobert  Blatte.  Es  B^anbelt 

fid)  sunäd^ft  nur  um  eine  meB|r  äugerlid^e  literarifd^e  Beeinfluffung 

in  Hid^tung  bes  Stils,  ber  formalen  Kultur,  nid^t  um  UnnäB^erung 
an  bas  We\en  ber  eigentlid^en  Henaiffance.  Diefe  fa§t  man 

neuerbings  sutreffenb  überB^aupt  nid?t  als  ein  bloßes  probuft  ber 

Jfteubelebung  antifen  (Seiftes  auf  —   mie  ja  andi  fd^on  BurcfBjarbt 
neben  ber  Kntife  als  smeiten  5aftor  ben  italienifd^en  Volfsgeift  B^tn=^ 

fteHte  — ,   fonbern  als  reiffte  5rud^t  ber  mittelalterlid^en  Kultur  felbft, 
als  Ceiftung  ber  djriftlid^en  mie  ber  nolfstümlid^en  Kräfte  bes 

2TüttteIaIters.  Die  ftärfere  UJenbung  3ur  Kntife,  bie  ja  (r>gl.  S.  77) 
immer  ein  belebenbes  Element  bes  Utittelalters  gemefen  ift,  trug 

bie  Keime  3U  einer  neuen,  unmittelalterlid^en  EntmidEfung  in  fid^, 

aber  fie  ift  bod^  ein^ortfd^ritt,  ben  bas  2TiitteIaIterfeIbft 
mad^te.  VTian  B|at  5.  B.  non  fransöfifd^er  Seite  ̂ ranfreid^,  bas  alte 

£anb  bes  „Studium“,  als  eigentlid^en  Kusgangspunft  ber  Ue= 
naiffance  B^ingeftellt,  unb  fid^erlid)  finb  aud^  gemiffe  Elemente  ber= 
felben  suerft  bort  entmidelt  morben.  Kuf  ben  bereits  B|umaniftifd? 

intereffierten  beutfd^en  Kaifer  Karl  IV.  B|aben  fransöfifd^e  Ein^ 
flüffe  nod)  meB)r  gemirft  als  italienifd^e.  Die  ftärfere  Hinneigung 
3ur  Kntife  mar  aber  in  lefeter  £inie  bie  Konfequens  ber  arabifd^en 

Befrud)tung,  unb  biefer  ̂ ug  mugte  bann  in  uteB^r 



2Iusbtlbung  einer  angemeineren  £aienfultur  ufm* 

Bjerportreten,  als  überB^aupt  bas  Bilbungsübcrgctt)id|t  ^ranfreid^s 

auf  bas  mäd^tig  feine  Kräfte  entoidelnbe  3   Balten  überging,  oor 

allem  im  \5.  ,   unb  biefes  £anb  überbies  burd^  bie 
Denfmäler  ber  Kntife  auf  feinem  Boben,  burd^  feine  Sprad^e  unb 
bas  niemals  erftorbene  römifd^e  Hed^t  nod^  mit  ber  ̂ ntife  mirflid) 

3ufammenB|ing.  “tiefer  ̂ ufammenB^änge  mürbe  man  fid]  bei  bem 
uermeB|rten  Stubium  ber  ilntife  ftärfer  bemugt,  für  iB^ren  (Seift 

aber  um  fo  empfänglid^er,  als  bie  B^oB^e  gelbmirtfd^aftlid^e  fint^ 
micflung  3BaIiens  nid^t  nur  bie  äußeren  £ebensr>erl^ältniffe,  fonbern 
andi  lüeltanfd^auung  unb  Cebensauffaffung  auf  ein  Biueau 

htaäciief  bas  bem  ber  2tntife  fid)  menigftens  näB^erte.  3^ 
fpred^enben  (Seftaltung  roirfte  bas  Stubium  ber  2Bntife  t>on  3BciIien 

aus  auf  bie  übrigen  Cänber  bann  mie  eine  neue  ©ffenbarung, 

auf  Deutfd^Ianb  freilid),  mie  gefagt,  sunäd^ft  nur  nad)  ber  formalen 
Seite,  fjatte  3talien  auf  ©eutfd^Ianb  fd^on  burd)  bie  folgen  ber 
Kaiferibee  unb  bie  Kömersüge  vielfältige  JDirfung  geübt,  mad^te 
bann  ber  immer  regere  ̂ anbelsverfeB^r  nid^t  nur  ben  beutfd?en 

Kaufmann  3um  Sd^üler  bes  italienifd^en,  fonbern  beeinflußte  aud^ 

bie  äußere  Kultur  meB^r  unb  meB^r,  fo  mürbe  auf  geiftigem  (Se= 

biet  Einfluß  an  Steüe  bes  fran3Öfifd?en  immer  maß= 
gebenber.  ©er  ̂ ug  ber  Stubenten  ging,  mie  gefagt,  immer 

ftärfer  nad^  'Italien,  oB^ne  baß  aber  berfenige  nadi  ̂ ranfreid^ 
aufB)orte. 

So  mar  bie  Übertragung  ber  B^umaniftifd^en  Strömung,  mit 

beren  italienifd^en  Crägern  man  3um  Ceil  aud^  burd^  ben  2tufent= 
Bjalt  einiger  berfelben  in  ©eutfd^Ianb  felbft  befannt  mürbe,  etmas 
burd^aus  Batürlid^es.  Sie  fnüpft  inbes  eben  vor  allem  an  bie 

in  3BäIien  gebilbeten  3ni^ifB^n.  £s  mürbe  insbefonbere  bie 

3um  Ceil  rnit  3ii^ifB^ü  befeßte  Kanzlei  3ür  Pflege*  unb  ©er* 
mittlungsftätte  ber  neuen,  mefentlid)  formalen  Hid)tü^  2Iud? 

in  Italien  pflegten  ja  gerabe  in  iB^jr  bie  \^umaniften  bie  (£Ioqüen3, 

ben  neuen  flafftfdien  Stil.*  <£in  italienifd^er  \^umanift,  ber  be* 
fannte  2teneas  Sylvins,  mar  bann  aü(^  in  ©eütfd^Ianb  felbfi 
in  ber  fäiferlid)en  Kart3lei  tätig  unb  von  großem  Einfluß  auf 
mand^en  ©eutfd^en.  ©ie  formale  Seite  B^at  aber  aud^  auf  jenes 

geiftIid]=geIeB)rte  Stubium,  bas  in  ber  CB^eoIogie  gipfelte,  ge* 
mirft.  ©ielleid^t  im  gufammen^ang  mit  einer  ftärferen  Berüd* 

ftd|tigung  ber  antifen  Kutoren  fd]on  feitens  ber  älteren  Sd^ul* 
miffenfd^aft  ift  vor  allem  in  ben  Bieberlanben  eine  burd^aus 

religiös  gerid^tete,  aber  ben  flafftfdien  2lutoren  3ugemanbte  Bilbung 

erblül]t,  bie  aud^  ben  beutfÄen  Borbmeften  unb  lüeften  beein* 
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flu^te  unb  3ugletd)  ftarf  päbagogifd)  gerid^tet  voat,  i^ieberlänbifdjer 
unb  langer  italienifd^er  Kufent^alt  iiaben  auf  ben  trefflid)en 

Hubolf  Kgrtcola  geroirft,  ber  neben  gen:>iffen  abenteuerlid^en 

JDanberapofteln  ber  TXiitte  bes  ][5.  J^aiitlivinbevtSf  voie  petrus 
Cuber,  suerft  ben  Humanismus  um  feiner  felbft  millen  uertrat 
unb  in  Siexielbevq  au§ert|alb  ber  Uniuerfität  iB|m  eine  Stätte 

grünbete.  Vxe  Seele  bes  neuen  Cebens,  bas  fid|  bort  entfaltete  — 
baneben  mären  nod>  anbere  fübmeftlidie,  fleinere  meltlid^e  unb 

geiftlidie  Höfe  3U  nennen  — ,   u>ar  ber  Kan3ler  3oI|annes  v.  Dalberg, 

ber  fpätere  5i^^unb  (Eeltes’  unb  Keud]Iins.  JDid^tig  marb  bann 
uor  allem  bie  feit  etwa  beginnenbe  Eroberung  ein3elner 

Hniuerfitäten  burd)  bie  Einmaxxx\texx  ̂    was  3unäd)ft  nid^ts  meiter 

befagte  als  5ürforge  für  ben  Unterrid^t  in  ber  neuen  (£Ioquen3, 
befonbers  andi  im  3^tereffe  ber  Kan3leien.  Die  pflege  reinen 

Cateins  erftredte  fid^  3ugleid]  immer  auf  bie  poefie  —   biefe 
mar  nod)  mie  früB^er  bas  Betätigungsfelb  ber  geleierten  Bilbung  — , 
bebeutete  aifo  überl^aupt  eine  neue  literarifdee  Hidetung. 

Kber  es  Beanbelte  fide  bode  meB^r  unb  meB|r  nid)t  nur  um  eine 

neue  5orm,  fonbern  um  einen  neuen,  an  ber  Kntife  genäl^rten 

(Seift,  ber  aud)  bas  Ceben  ber  jüngeren  ,,mobern" 
geftaltete.  2Hit  bem  jugenblideen  H^demut  einer  neuen,  3ufunfts= 
freubigen  Hidetung,  mit  ftol3er  Deradetung  bes  KIten,  mit  rabifaler 
Kritif  unb  großen  Ciraben  ging  aud)  biefe  jüngere  Sdjule  r>or. 

<£s  tarn  etwa  feit  \500  an  ben  Uniuerfitäten  naturgemäß  3U 
fd^arfen  Kämpfen,  3ur  KbmeB^r  ber  (£inbringlinge,  bie  im  übrigen 
aud^  iB^re  ernften  ̂ iele  Blatten.  3^5befonbere  B^anbelte  es  fid^ 

je^t  um  bie  Heugeftaltung  ber  Krtiftenfafultäten.  Um  \520  Blatte 

bie  neue  Strömung,  geförbert  non  5ürften  unb  Stäbten  unb 

t>on  ber  3ii9^nb  begrüßt,  in  ber  Öen  uer3opften 
Sd^oIafti3ismu5  gefiegt.  €in  beaditenswettes  2Tioment  ift  übrigens 

bie  Einfügung  bes  (Sried^ifd^en  in  ben  Stubienfreis.  5rüB^er  als 

bie  Unberfitäten  mürben  3um  Ceil  bie  Cateinfd^ulen  B^umaniftifcb 

gefärbt.  3^^  gansen  mar  es  in  Deutfd^Ianb  eine  mefentlid^  geleB^rte, 

babei  ftarf  formale  unb  äußerlid^e  Semegung,  feine  allgemeinere 

geiftige  Ummanblung,  menigftens  nid^t  3unäd)ft.  Der  freiere  natur^ 

miffenfd^aftlid^e  (Seift  fd]on  bes  \6.,  bann  namentlid)  bes  \7.  ̂ alit^ 
B^unberts,  bie  uerftanbesmäßige  Kufflärung,  bie  3öeale  ber  5i^^iB|eit 

unb  Hii^cmität,  ber  fd)önen  Bilbung  im  ](8.  3^B^^^^)ll^^öert  unb  bie 
politifd^en  3öeale  biefes  unb  bes  \9.  3<^f?^t|ii^öerts  finb  jebod)  teib 
meife  5oIgeerfd]einungen  ber  Heubelebung  ber  antifen  Kultur. 
Was  aber  bie  notmenbige  H^^öeifüB^rung  einer  Dermeltlid^ung 
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betrifft,  fo  i)at  ber  -Humanismus  bie  in  il^m  ftedenben  Keime  ba5u 

uorerft  nid^t  entmideln  fönnen.  (£r  faB^  rooB^l  bas  moberne,  in 
ber  Kntife  ruB^enbe  3beal  bes  freien  2nenfd]entums,  aber  es 

Bag  iB^m  5U  fern.  <£r  ift  im  \6,  3aB^rB|unbert  5um  Vienet  ber 
CB)eoIogie  gemorben,  roie  iB^n  ja  andi  bie  Kird|e  in  feinen 

fangen  nid^t  befämpft  B^at.  'Die  Kntife  B^at  ferner  einen  neuen  patrio= 
tifd^en,  nationaBen  ®eift  in  mand^en  erroedt,  wo^n  aud^ 

ber  (ßegenfafe  5U  ben  B|od]mütigen  italienifd^en  £eud)ten  beitrug, 
aber  im  (5runbe  beu>aB|rte  ber  Humanismus  bie  3iiternationaIität 

mittelatterlicben  (Seifteslebens,  bie  auf  bas  gemeinfame  Sanb  ber 

Kirdje  5urüdPgeB|t.  €r  B^at  einen  neuen  fritifd^en  (Seift  entroideBt,  ber 

aber  5unäd|ft  auf  bie  geteB^rte  Kritif  unb  bie  JDedung  gefd|id)t== 
lid^en  Sinnes  fi^  befd^ränfte,  im  übrigen  ebenfo  uon  anberen 
Strömungen  ber  §eit  gemedt  roar.  €r  B^at  bie  Bilbung  burd^ 

tieferes  Einbringen  in  bie  Sebd^e  ber  Kntife  ftofflid]  erweitert  unb 

bie  Cebensauffaffung  unb  bie  2T(oraB,  ohne  fie  auf  neue  (Srunblagen 

5U  fteBBen,  gemanbett  unb  uertieft.  Er  bat  enbtid]  aud]  eine  i   n   b   i   = 
uibuelBere  (SeiftesbaBtung  geförbert.  IDir  liaben  aber  bereits 

(S.  87)  feftgeftelBt,  ba§  bas  ̂ HitteBatter  febon  Bange  uorber  foBd^er 
HaBtung  feinestoegs  bar  ift.  Da§  gerabe  5U  Kusgang  besfetben 
überbies  neben  bem  H^^<^nismus  and]  anbere  Strömungen  unb  bie 

SeituerbdBtniffe  in  ber  be^exdineten  Hid]tung  roirften,  ift  in  meiner 

(Sefd^iebte  ber  beutfeben  KuBtur  (S.  ̂ 80  f.)  ausgefübrt  roorben. 
^u  einem  fd^ranfenBofen  nad]  italienifd^em 
THufter  finb  im  übrigen  unter  ben  menige 

rabifale  Köpfe  gefommen.  Kber  unterfebdfeen  barf  man  bie 
IDirfungen  bes  nid^t.  Sie  perfönBid^feit  5um 

Kusbrud  5U  bringen,  ift  fein  Beftreben,  fei  es  auch  nur  bureb 
bie  duneren  2TcitteB  ber  Eloquenj.  T)er  Stot3  auf  bie  feine  BiBbung 
bat  3ugBeid^  etroas  Kriftofratifebes.  Er  mirb  aber  fpdter  3U  jenem 

antiüoBfstümBicben  Bilbungsbod^mut.  'Durdi  Catinifierung  unb 
Erd3ifierung  ber  Hamen  fdBBt  man  gan3  aus  bem  DoBfstum 

heraus,  unb  biefe  abfonbembe  uornebme  2Kobe  roirb  fpdter  in 

ben  afabemifd^en  Kreifen  atBgemein.  Es  erfoBgt  eine  HeubeBebung 

ber  Bateinifcben  Sebriftfprad^e,  ein  neues  Seitaltev  bes  Bateinifdien 

Briefes  fe^t  ein,  ber  ben  beutfeben  freiBicb  nicht  mehr  uerbrdngen 
fonnte. 

Das  feinere  Sd^önbritsibeal,  bas  bie  Biterarifd^== 
ftiliftifd^  pflegten,  brang  gegen  ben  uoIfstümBicben  (Seift,  ber  andt 

biefe  neuen  Kulturmenfd^en  3um  CeiB  noch  unter  bie  berbe  DoIfs= 
art  beugte,  erft  langfam  burd]:  nod]  Bangfamer  erobert  biefes 
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antif-füblid^c  ̂ ormempfinben  btenod^  burd^aus  üolfstümlid^e  Kunft, 
ber  barm  freilid]  burd)  jene  Strömung  bas  Hüdgrat  gebrod^en 

rourbe.  Vas  geB^ört  nid]t  mel^r  in  bie  (Sefd^id^te  bes  ZfiitteU 

altevs.  Hiemals  aber  mürbe  biefe  fünftlerifdje  Henaiffance  non 

unferem  Dolf  roirflid]  innerlid^  erfaßt.  Sie  entfprad^  bem  äu§er= 
Iid)en  prunf,  ben  bie  reid^en  Kauft^erren  unb  bann  bie  roieberum 

3u  fulturellen  2T(itteIpunften  fid^  auffd^mingenben  fjöfe  entfalteten. 

Kud)  biefer  neue  5ürftenftaat,  ben  bas  ausgef^enbe  JHittelalter  ent= 
(teilen  fal^,  geB^ört  in  feiner  ausgebilbeten,  unnolfstümlid^en  2Brt 

nid|t  meB^r  in  bas  Zfixüelaltet  unb  ebenforoenig  bie  nöHige  ̂ erab= 
brüdung  unb  2Tii§ad|tung  bes  Stanbes,  ber  ber  ältefte  Born  bes 

Dolfstums  mar,  bes  Bauern,  ber  ja  allerbings  in  ber  B^öftfd^en 
geit  fd|on  ein  ©bjeft  bes  ritterlid^en  Spottes  gemefen  unb  3U 

Kusgang  bes  2TiitteIaIters  ein  fold^es  für  ben  auf  feine  ̂ milifation 

ftol5en  Stäbter  gemorben  mar.  Kber  3U  £nbe  bes  2TlitteIaIters 
mar  er  nodi  fraftnoll  genug  mie  bas  niebere  Dolf  überB)aupt. 

2lus  fold^en  Kreifen  ftammte  CutB^er. 

Vie  beftimmenbe  JTCad^t  bes  2T(itteIaIters  mar  bie  abenb= 
länbifdie  Kird^e.  Zfiit  ber  (£rfd)ütterung  biefer  überragenben 

2T(ad)t  geB^t  bas  2T(itteIaIter  3U  (£nbe.  fjat  bie  Heformation 

biefe  entfd^eibenbe  Bebeutung  geB^abt  ?   3nfofern  fie  bie  Uni^ 
nerfalität  biefer  Kird|e,  ein  mefentlid^es  2TEoment  iB^rer  fjerrfd^aft, 

3erftörte,  gemi§.  ©iefe  Uninerfalität  mar  febon  bureb  bie  national 

ftaatlicbe  ZHaditentmidlung  im  IDeften  unb  Horben  (Europas  ge= 
fäbrbet,  unb  bie  auffteigenbe  (Entmidlung  ber  beutf(i)en  Cerritoriab 
berren  iiaite  auch  bereits  gemiffe  Selbftänbigfeitsbeftrebungen  in 

fircblicber  £}inficbt  ge3eitigt.  €s  mar  fein  Zufall,  ba^  bie  He= 
formation  mit  ben  Canbesb^i^tren  paftierte.  Deren  2Uacbt  uerlieb 

ber  großen  Spaltung  Dauer  unb  5eftigfeit.  Der  fräftige  Staat 

bat  bann  auch  in  b   e   r   Hid^tung  bie  eigentlid^  mittelälterlid)e, 

b.  b-  fir(i?Ii(i?e  periobe  3U  (Srabe  3U  tragen  geholfen,  als  er,  mie 

fd)on  bie  Stabte,  bie  Zhadtt ,   bie  bie  Kircbe  über  bas  gefamte 

£eben  ansübte^  ihre  meItIi^'PoIitif(i^duItureIIe  IDirffamfeit  mehr 
unb  mehr  befcbrdnfte.  Das  ausgebenbe  2TiittefaIter  mar  über= 
baupt  auf  bem  JDege  3U  einer  Säfularifation  ^es  Gebens: 

mit  ibr  märe  bas  Hcittelalter  voxtflxdi  3U  (£nbe  gemefen.  Kber 
trofebem  auch  bie  Heformation  im  prin3ip  bie  Heligion  auf 

ibr  red)tmä§iges  (5ebiet  befd^ränfte,  ift  fie  in  IDabrbeit  bod)  ber 

^emmfebub  ber  meiteren  Säfularifation  gemefen,  unb  bas  2T?itteI= 
alter  ift  mit  ibr  im  (5runbe  nid]t  3U  (Enbe  gegangen.  Crofe 
ber  fircblid^en  ̂ errfebaft  b^Bte  es  ja  ein  uolfstümlicbes  meltlicbes 
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£eBen  immer  gegeben.  2lber  bte  agrarifd]=friegertfd^e£aienfultur  bes 
früB^en  JTlittelalters  5unäd]ft  toar  bod]  in  allen  B|öB|eren  Be5ieB^ungen 
non  ber  Kird^e  geleitet,  ©ne  erfte  (£man5ipation  bebeutete  bann 

bie  äftB|etifd)=ge[eIIfd^aftIid]e  Kultur  bes  Rittertums.  It)id)tiger 
mürbe  bie  breitere  Caienfultur  bes  auf  mirtfd^aftlidie  3^Bereffen 
gegrünbeten  Bürgertums  mit  ber  Durd^fe^ung  bes  mobernen 

Elements  ber  (5elbu)irtfd]aft  unb  ber  ̂ erftörung  bes  £eB)us= 
mefens,  ber  bisB^erigen  fo5ialen  (Srunblage.  RleB^r  nod)  als  bie 
Stabte,  bie  neuen  2TütteIpunfte  einer  allfeitigen  Kulturpflege,  mar 
bann  ber  territoriale  Staat  infolge  ber  burd^greifenberen 

fammenfaffung  äußerer  Kräfte  im  (5egenfa^  5U  bem  längft  t>er= 
fallenen  feubalen  (5efamtftaat  fäB)ig,  Cräger  B^öB^eren  meltlid^en 
Kulturlebens  5U  fein,  (ßerabe  burd^  bie  Stabte  unb  befonbers  burd^ 
iB^ren  ̂ anbel  unb  BerfeB^r  mar  im  übrigen  aud^  bas  (Sebiet  ber 

meltlid^en  3^Bereffen  immer  nietfeitiger  gemorben.  bem  Krieger 

unb  bem  Bauern  Blatten  fid^  ber  ̂ anbmerfer  unb  nor  allem  ber  Kauf= 
mann  mit  feinem  burd^aus  meltlid^en  ̂ ori3ont  gefeilt,  aber  bereits 
Blatten  fid]  aud^  bie  Anfänge  eines  neuen  meltlid^en  Beamtenftanbes 

entmicfelt,  ber  B>öB|ere  Kräfte  aus  Kbel  unb  Bürgertum  5U  nid^t 
non  ber  Kird^e  beftimmten  2tufgaben  B^eran3og.  StabU  unb 

Staatsnermaltung  meeften  ein  (5efüB^I  ber  Derantmortlid^feit  oB^ne 

fird^Iid^en  -Qintergrunb ;   ein  neuer  (5efid]tspunft  mar  bas  all= 
gemeine  IDoB|I  um  feiner  felbft  millen.  3^  £ebensauffaffung 
Blatte  fid^  in  ber  ritterlid^en  mie  in  ber  bürgerlid^en  Kultur  ein  non 

ber  lefeteren  nergröbertes  eubämoniftifd^es  3^^^I  IDeltgenuffes 

bem  ürd^Iid^^asfetifd^en  ^beal  nad^brüdlid^  entgegengeftellt. 
2Bud?  bie  Kunft  löfte  fid^  aus  iB^rer  fird^Iid^en  periobe.  Sd^on 

in  ber  ariftofratifd^en  Kulturepod^e  mar  fie  meB^r  unb  meB^r  in 

ben  2)ienft  bes  £ufus  ber  Herren  getreten,  unb  berjenige  ber 
reid^en  Stäbter  ermeiterte  nod^  biefe  meltlid^en  2Bufgaben.  €s 

mürbe  überB^oupt  bie  ftäbtifd^e  2BtmofpB^äre  ber  (5elbmirtfdnaft  unb 
ber  immer  ausgebilbeteren  ted)nif(^en  unb  gemerblid^en  2Irbeit 

folgenreid^ ,   insbefonbere  für  bie  füB^renbe  Baufunft.  Sd)on 

in  ber  romanifd^en  periobe  mar  ber  5^ftor  ber  £aien  ftärfer  ge= 

morben,  fe  meB^r  bie  ted|nifd]en  2Infprüd^e  ftiegen.  Bod)  ent= 
fd^eibenber  mar  ber  £aienanteil  bei  ber  (Sotif.  Die  reid^e  Kus= 
arbeitung  ber  kanten  5eigt  bie  ftärfere  Holle  ber  Ced^nif.  Detyo 

meift  treffenb  barauf  B^in,  ba§  biefer  Stil  breimal  meniger  2T(ateriaI, 
aber  3eB|nmaI  meB^r  Krbeit  nerlangt  als  ber  romanifd^e.  X>ie 

meift  namenlofen  HTeifter  ber  gotifd^en  ‘Santen  finb  auf  bem 
Boben  internationaler  ted^mfd^er  Crabition  ermad^fen,  auf  bem 
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Boben  r>or  allem  bes  mäd^tig  fortgefd^rittenen  ftäbtifd^cn  £janb= 
Werts.  Kuf  biefem  Soben  ermud^fen  aud)  bie  großen  ZHaler 
unb  BiIbB|auer  bes  ansqelienben  ZHittelalters.  Die  Künftler  roaren 

burd^aus  ̂ anbmerfer,  baB|er  bte  Dolfstümüd^feit  iB^rer  Kaxnft== 

Übung,  baB^er  freilid^  andi  eine  geroiffe  Bürgerlid^feit  unb  5d|ul= 
mägigfeit,  über  bte  nur  etn3elne  3u  B|öB|erer  5reiB^eit,  3U  ibealerem 
5d|u)ung  gelangten.  Das  bürgerlid^e  £eben  felbft  erweitert  im 
übrigen  bte  Aufgaben  ber  Kunft,  insbefonbere  ber  Zfialerei 

(porträtmalerei  u.  a.).  —   Ztodi  mid^tiger  rourbe  bie  g   e   i   ft  t   g   e   €nt= 
roidlung.  Seit  bem  \2.  unb  \3.  3<^f!^^i|iinbert  mar  bie  £aten=^ 

bilbung  in  immer  meitere  Kreife  gebrungen.  (£5  mar  freilid^  nur 
bie  geiftlid]  beftimmte  Bilbung,  aber  bas  Bilbungsmonopol  bes 

Klerus  mar  gefallen,  bie  Sd^ranfen  5mifd|en  (5eiftlid)en  unb  £oien 
maren  niebergebrocben.  2Hel^r  unb  meB)r  famen  in  biefe  Bilbung 

bann  rein  meltlid^e  2T(omente,  benen  fid)  ber  Klerus  felbft  nid^t 

uerfagte;  uor  aüem  beobad^teten  mir  bie  burd)  bie  neue  ftaat^ 
lid^e  (£ntmidlung  bebingte  neue  Bebeutung  bes  Hömifcben  Hed^ts. 

Die  für  bas  gau5e  2T(itteIaIter  fo  mid^tige  Kntife  geminnt  über=^ 
B|aupt  über  bie  fird^Iid^e  ̂ ured^tftu^ung  B^inaus  (Seltung,  unb  an 

iB^re  meltlid^en  Elemente  fnüpfen  ftd)  3unäd|ft  burd)  ben  ̂ umams= 
mus  tro^  feines  formaliftifd^en  <£B)arafters  wenigstens  bie  Knfä^e 

3U  einem  neuen,  freien,  faum  nod]  an  bas  (£B)riftentum  ge=^ 
bunbenen  geiftigen  £ebensinB^aIt,  3U  ber  mirflid^en  Sdfularifation 

tm  \7.  unb  \S.  (f*  5.  {68).  Der  geiftige  2Buf= 
fd^mung  ber  £aien  im  ̂ ufammenB|ang  mit  ben  fortgefd^ritteneren 

(£rforberntffen  bes  £ebens  äußert  fid^  meiter  in  ben  Anfängen 
eines  meltlid^en  (SeleB^rtenftanbes  mit  befonberen  Berufs3ieten. 

Unb  enblid^  Blatte  bas  £aientum  aud)  auf  bas  reltgtöfe 

(Sebiet  felbft  B^inübergegriffen.  Da%  bie  religiöfe  JDaB^rB^eit  nur  in 

ben  £eB^ren  ber  Ktrd^e  befd)Ioffen  fei,  mar  bie  d^araftertftifd>e 
Uuffaffung  bes  ZHittelalters.  dagegen  Blatten  ftd^  immer  neue 

Seftenbtlbungen  unb  Ke(3erbemegungen  ftänbig  erB|oben:  aber  bie  | 

Kird^e  blieb  fiegreid),  3umal  fie  feit  ber  ftärferen  <§unaB|me  fold^er  j 
Bemegungen  (5.  \^5)  3U  ben  fd^arfen  KbmeB^rmagregeln  ber 

3nquifition  unb  ber  Ke^ergerid^te  gegriffen  Blatte.  Die  allgemeine  j 
©ppofition  bes  ausgeB^enben  2UitteIaIters  gegen  bie  2T(i§ftänbe 

innerl^alb  ber  Kird^e,  uor  allem  gegen  bas  finan3ietle  2tus= 
faugungsfYftem  ber  Kurie  Blatte  mit  einer  Ubmenbung  non  I 

ber  Kird^e  felbft,  bie  ja  uiel  3U  fel^r  mit  bem  gan3en  £eben  ? 
uerfnüpft  mar,  nid^ts  3U  tun.  Der  gemaltige  £)a§  gegen  bie 
Pfaffen  unb  iB^re  Sittenlofigfeit  namentlid)  ift  eine  rein  fo3iaIe 
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(£r[d)einung  unb  I^at  feinen  (Srunb  in  ber  feit  langem  beflagten 
unb  non  ben  fird^Iid^en  Keformern  felbft  immer  roieber  befämpften 

Dertneltlid^ung  ber  Kird^e,  bie  mieber  mit  bem  neuen  meltlid]= 
poIitifd]'juriftifd]en  Syftem  ber  papftfird^e  unb  bem  gewaltigen 
Befi^  ber  Kird]e  3ufammenl^ängt.  Die  Konflifte  ber  Stabte  mit 

ben  fird|Iid]en  J^n]tan^en  finb  nur  bie  5oIge  bes  (Ernftes  ber 

ftäbtifd^en  Verwaltung,  bes  2tuffid]ts=  unb  Hegelungsred^ts  ber 
Stabte  wie  bes  (5runbfa^es  ber  gleidien  bürgerlid]en  Hed^te  unb 

pflid^ten :   besi|alb  fud|ten  bie  Stabte  bas  Sd]ulwefen,  bie  2trmen= 

unb  Kranfenfiirforge  in  bie  Ejanb  3U  betommen,  besf^alb  be= 
fämpften  fie  ben  gericbtlid^en  Sonberftanb  bes  Klerus  unb  feine 
2tnfprüd]e  auf  5reil^eit  non  Abgaben  unb  Ungelb.  Sonft  aber 

t|errfd)te  gerabe  in  ben  Stabten  eine  übertriebene  äußere  Kird]= 
Iid]feit  (f..  S.  \^5).  Selbft  bei  ben  Vertretern  ber  neuen  geiftigen 

Bewegung,  ben  fjumaniften,  ift  non  wirflid]er  Untifird^Iid^feit 
trofe  allen  Spottes  über  ben  faulen  unb  bummen  Klerus  nid|t 

bie  Hebe,  l^ödiftens  bei  ber  fpdteren  (Seneration  non  einem 
religiöfen  3nbifferentismus.  Unfä^e  3U  einem  gewiffen  ̂ eibentum 

finb  freilich  ebenfo  wie  bie  Unfänge  nerftanbesmä^iger  Uufflärung 
bei  il^nen  norl^anben.  Uber  Kefeer  wollten  fie  gar  nid)t  fein 

unb  \a  nid]t  mit  ber  religiös  aufgeregten  UTaffe  geben.  ZHit 

Cutb^rs  erftem  Uuftreten  gegen  ben  papft  f^mpatbifierten  fie  wie 
alle  IVelt,  nor  allem  aud]  mit  feiner  tVenbung  gegen  bie  Klöfter 
unb  bie  Usfefe.  Balb  aber  würben  fie  in  ber  Uiebrb^it  (Segner 

ber  Bewegung:  Cutber  bacbte  \a  nielfad^  unfreier,  fird]lid]er 
als  bie  bamaligen  päpfte.  Uuf  Befreiung  non  einem  geiftigen 

Bann  3ielte  biefer  burd]aus  nid]t  bin,  fie  felbft  freilid)  aud)  faum. 
Cutber  wieber  fnüpfte  an  ben  Humanismus  nur  in  Verwertung 

ber  neuen  pbilologifd]en  Kritif  unb  Sprad|fenntnis  wie  bes  gurü(J= 
gebens  auf  bie  Quellen  an.  Sein  giel  war  neben  ber  allgemein  ge= 
forberten  Befeitigung  ber  Korruption  unb  ber  äußeren  UTigftänbe 

bie  innere  Befferung  ber  Kird)e,  weil  er  ein  für  bie  Kird)e 
batte.  IVar  er  in  jener  Be3iebung  ber  gewaltige  Stimmführer 

bes  allgemeinen  bjnffes  gegen  bie  römifd)e  Kurie,  fab  bie  gärenbe 

fo3iabreligiöfe  2T(affenbewegung  ber  §eit  in  ibm  ben  er- 
febnten  5übrer,  fo  war  er  auch  als  Heformer  nur  ber  Voßenber 
längft  uorbanbener  Strömungen.  Ubgefeben  uon  bem  aßgemeinen 

geiftigen  Unbehagen  unb  ber  beginnenden  Stepfis  ber  (5ebilbeten 

berrfd)te  bod)  aud)  im  (Segenfafe  311  ben  abergläubifd)en  Uuf= 
regungen  unb  Stimmungen  ber  ÜTaffe,  aber  in  einem  gewiffen 

gufammenbang  mit  bem  beobad)teten  tieferen  religiöfen  Be= 
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bürfnts  berfelben  befonbcrs  in  X^eutfd^Ianb  ein  nerftänbiger 

matifd]=reformerifd^er  (Seift  and]  innerl^alb  ber  geiftlid^en  Kreife,  nor 
allem  bei  ben  (Selei^rten  ber  Uninerfitäten.  €r  rid^tete  fid],  nid^t 

ot^ne  ben  (Einfluß  nationaler  2tntipati^ien,  namentlid)  a\xd\  gegen 
bie  Kurie  unb  bofumentierte  fid^  in  einer  ftarfen  reformerifd^en 
Citeratur  ebenfo  roie  in  ben  großen  Heformfonsilien  bes  1(5. 

l^unberts.  Selbft  in  ber  Kritif  ber  £ei^re  gefielen  fid^  fpäter 

einseine  (Selel^rte,  nor  allem  bie  ber  Kurie  besl^alb  t>erbäd)tigen 
fjumaniften.  3^^  biefer  Besiel^ung  I^atten  rabifalere  (Seifter  aber 

längft  tiefer  gegriffen,  JDicIiff  unb  uor  allem  ̂ us,  ber  uöHig 
mit  ber  römifd^en  Kird^e  bra(^.  Unb  eben  an  bie  IDurseln  bes 

Syftems  griff  nun  aud^  Cutl^er:  es  mu§te  sum  Ubfall  fommen. 
Uber  roeiter  mar  Cutl^er  au§er  von  jenem  allgemeinen  religiöfen 

Drang  non  ber  ed^t  beutfd]en,  innerlid]en  religiöfen  Stimmung 

ergriffen,  bie  bereits  bie  2T(Yftifer  im  (Segenfafe  sur  äußeren 
Kird]e  gepflegt  Blatten.  Die  innerlidie  Derfenfung  in  (Sott  um 

mittelbar,  bas  birefte  DerB)äItnis  bes  3^^>i^^iöuums  su  (Sott  ift 
bas  U)efentlid)e  aud^  bei  £utB|er,  ber  alles  aCein  auf  bas  IDort 

(Sottes  fe^t,  ol^ne  menfd)Iid|e,  priefterlid^e  Uutorität.  Das 

germanifd^e  perfönlid^feitsgefüB^I,  immer  (f.  5.  88)  lebenbig  unb 

ftarf,  je^t  (f.  5.  \69)  überB^aupt  mäd^tig  angeregt,  bringt  nun  aud> 
in  bie  non  ber  Kird^e  beB^ütete  d^riftlid^e  (Slaubensmelt.  3^ 

Stabilierung  ber  (Semeinbe  als  Crägerin  ber  d^riftlid^en  0rbnung 

liegt  gleichseitig  ber  Sieg  bes  Caientums  aud)  innerhalb  ber  Kird^e. 

Uuf  allen  (Sebieten  mar  fo  bie  jahrhunbertelange  Uuseinanber' 
fefeung  bes  Dolfstums  mit  ben  fremben  Kulturelementen  einer 

gemiffen  (£ntfd|eibung  gefommen.  Das  Deutfd^e,  Untiromanifche 
ber  Heformation  liegt  nicht  in  ber  Heformaftion  felbft,  aud? 

ni(ht  im  (Segenfafe  inv  papftfird?e  —   biefe  Strömung  ift  feines^ 

megs  auf  Deutfche  ober  (Sermanen  befchränft  — ,   fonbern  in 
bem  innerlid^en  unb  bem  felbftänbignnbiuibuellen  (Zliavattev  bes 

proteftantismus,  in  bem  Setonen  ber  perfönlichfeit.  Uus  biefem 

beutfd]^n,  ed)t  uolfstümlidien  Kern  ber  Heformation  entmidelte 

fich  bann  fpäter  ber  (Segenfa^  ̂ nm  Homanismus  nod\  fchärfer 

unb  bemühter.  Schlieglid]  ift  es  auch  beseidinenb,  ba§  gerabe  bie 
germanifchen  Dölfer  überhaupt  ̂ rnn  Ubfatt  von  ber  römifd^en 
Kird^e  famen.  Un  fid)  mar  ber  Hrud^  mit  ber  römifchen  Kirche 

bie  notmenbige  5olge  ber  größeren  geiftigen  Heife  ber  HTenfchen. 

Da§  nun  eben  bie  Deutfchen  su  einer  tieferen  geiftigen  Heligion, 

freilich  nur  im  prinsip,  famen,  mar  eine  erfte  für  bie  (Sefamt= 
fultur  mid]tige  iiolieve  Kulturtat.  3^  prinsip  mar  non  £uther. 
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gegenüber  ber  2lsfefe,  auch  bas  Hecbt  ber  IDelt  ftabiüert,  rr>aren 
Heligion  unb  IDelt  reinlid>  gefd^ieben.  Die  tatfäcblid^e  £nt= 
roicflung  roar  fretltd^  bie,  ba§  bie  (5eifttgfeit  arg  r>erI^üEt  roirb, 

baß  bie  3nnerlid^feit  non  einer  fpi^finbig^bogmatifeben  duger^ 
lieben  Kircblid^feit  surüdgebrängt,  ba§  bie  inbinibuelle  unb 
bie  IDeltlidifeit  von  ben  tbcologifd^en  firAIicbem 

£rnft  überiDud^ert ,   ba§  enblid)  bie  Polfstümlicbfeit  auch  feitens 
ber  neuen  Kird^e  brureb  xiive  gelehrte  5ärbung  tuie  bureb  ihren 
Bunb  mit  bem  neuen  Staat  bebrängt  roirb. 
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Krabtfd^e  cEtnpffe  9t  f.,  U8,  ̂ 6\, 

t63,  t66. 
Krbcit  tu,  t38,  \7\. 
Kriftofratiper  (Seift  66,  tot,  to^ff., 

t08,  U6f.,  t27,  t29,  t35,  t^^, 

t^8. Krme,  Krmut  (^3,  t^2,  tsoff.,  t^3. 
Ks!efe  68,  76,  78  f.,  8^t,  t06, 

t33,  W,  töO,  t?3,  t25. 
Kftronomie  73  f.,  9t* 
Kusbau  bes  Raubes  35,  53,  60,  t2^. 
Kusbrucfsformen,  übertriebene 

BatfFunft  23,  63,  t^to. 
Sabemefen  too,  t^tf- 
^art  28,  63. 

Bauer,  bäuerlpes  £eben  28,  55, 
89,  ̂ 0<t,  106  ff.,  ̂ 09f.,  U9,  12^, 
^28,  H<^5,  ̂ 50f.,  155,  ̂ 70f. 

Baucrnaufftänbc  H52. 
Baufunft  58,  e-^ff.,  f.,  75,  92, 

totf.,  tt3,  tt6f.,  t36.  t58,  t2t- 
Bayern  (Stamm)  29  f.,  36  ff.,  52. 
Beamtentum  25,  t20,  t3t,  t33,  t60, 

t7t. Befeftigung  59  ff.,  tt6. 
Beleuchtung  63,  t39. 
Benehmen  95,  97,  too,  t03,  t37,  t55. 
Bett  62,  t39. 

Bettelorben  t-töff.»  t^tf- 
BevöIFerung  8f. 
Bibel  75. 

Bier  9,  t2,  23,  56,  63 f.,  t37,  t^tO- 
Bilbung  26,  3t,  36,  67  f.,  73  ff.,  85, 

9U  ^59flf.,  t69;  fiehe  aucf? 
Jrauenbtlbung,  £atenbilbung. 

—   geiftlpe  ̂ 6,  67  f.,  75  ff.,  97,  t27. 

t6t. 
—   gefeüfchaftliche  97. 
Bilbungstbeal  t^sf. 
Bifchöfe  59,  66 ff.,  7^,  78  ff.,  tot, 

t05,  w. 
Briefe,  Briefoerfehr  73,  75,  88  f., 

t35f.,  t55f. 
Bron3eFuItur  \5,  t8f. 

Brot  t2,  56,  63,  t^to. 
Bruberfchaften  50,  t^6,  t53. 
BrücFen  56,  tt2. 

BuchbrucF  t58. 
Buchmalerei  72,  76. 

Buchmefen  75. 
Bürgertum  59  f.,  89,  93,  tos,  t08, 

tt3,  t(7,  tt9r  t22,  t28ff. 
Burg  59,  6t  f.,  99,  tot,  t^^* 
By3antinifche  (Einpffe  9t. 
Bv3an3  22,  36,  8t,  9t,  tt^- 



Hegifter. 

{77 

(Tt^nfientum  22,  26 f.,  ̂ 0, 
82,  \72, 

Cl^riftianificrung  2\,  26 ff.,  33,  37, 
45,  82,  ](23f. 

Cluny  78  f. 

DeForatine  Strömung 
DemoFratifd?cr  (Seift  t30f.,  ̂ 44,  t57. 
Dcrbl^eit  39,  t03,  t36f.,  t55f. 
Deutfc^  (PoIfsbc3eid^nung)  33  f. 

Deutfc^e  Sprache  f.  Sprad^e,  Sd^nft* 
fprad?e. 

Deutfe^er  0rben  t25,  t33. 
Deutfd?cs  Heic^  3,  35,  69,  8of.,  X2\, 

t23f. 
Dtaleftif  74,  U8. 

Did?tung  t5,  29,  37,  42,  47,  7t,  73, 
95,  97  f.,  tot,  t05,  t07,  t22, 
t26f.,  t36,  t57f. 

—   latetnifdje  75,  t45,  t68. 
Dorf  tt,  2t,  59ff. 

Egoismus  5,  82,  tt9/  t2t,  t^o, 
t33ff. 
n   96,  ttt. 

Cigenart,  nationale  t6,  28  ff.,  34, 
37,  39  f.,  46  ff.,  65,  70,  78  f., 
82,  86,  88,  95,  t02f.,  t06  f., 
t23,  t65,  t74* 

Cinfac^Ijeit  57,  6t f.,  ttof.,  tssf. 
(Einselliöfe  tt- 
(Eifen  t3,  t8. 
CIfcnbeinpIaftif  7t,  9t- 
€Ioqucn3  t68f. 
Cnglanb  tt4ffv..l20,  t32. 
(Erblic^Fcit  ber  2tmter  5t,  54,  68, 

t20. 
—   ber  (Siiter  t08f. 
—   ber  £et|en  5t,  54,  94. 
<Er3iet^ung  34,  t07. 
(Eubämonismus  98,  t04,  t^s,  \57^ 

m- 
Sal^renbe  46  f.,  t29/  t42,  t44,  t54- 
Jamilie  7,  28,  49. 
Jarbenfreube  63,  99,  t43. 
haften  45,  56,  63,  t42,  t53. 
Jaftnad?tsfpiele  tS4f.,  t57. 
^et^berec^t  t2t- 
^efte  ttt,  t40f.,  t46,  t53f. 
finan3U)efen  25. 
Jtfdjnal^rung  83. 
Jif d?3uc^t  56. 

^lanbern  tts. 
Jleifd?nat^rung  to,  63,  t39f. 
Jlud^tburgen  ttf  38,  6t. 
Jormalismus  44,  t34,  t37. 
JranFen  (Stamm)  2t  ff.,  33,  35  f, 

64,  94;  t22ff. 
—   ̂?er3ogtum  36  f. 
ifranFreid?  67,  72,  78,  95,  tt^ff-, 

t20,  t26,  t32,  t38,  t45,  t66  f. 
fran3öftfd?e  Ciiipffe  67,  86,  94  f., 

totf.,  t06f.,  tt7f.,  t26,  t^3, 
t66  f. 

grauen  7,  t2,  42,  45,  49;  95  ff-,  too, 
103,  t37,  t^tf.;  t49;  ̂ 55,  t64- 

frauenbilbung  34,  67  f.,  74  f.,  96  f., 

t59- (frauenpufer  t4tf- 
Jrauenraub  5f.,  49- 
freie  7,  28,  39,  5   t   f.,  54  f.,  93  f., 

tt2. 

f riefen  4,  t2,  t6,  20  f.,  30,  33,  38, 
58. 

fronben  52  f.,  55,  tos. 
fürften  f.  ianbest^erren. 
fürftenmad^t  t65f.,  t^o. 
fugool!  t3t- 
©arten  56. 
(Saue  54. 

(Sebunbent^eit  39,  86  ff. 

(SefoIgfd?aft  7,  '50. (Sefüt^lsleben  44,  t35f.,  t48f.,  t57; 
f.  auc^  (Semütsleben. 

(Seiftesleben  t5,  46  ff.,  66,  73 ff.,  92, 

ttt;  tt9;  ̂ 33,  t57,  t62. 
(Seifllpe  42,  45  ff.,  49,  66  f.,  74, 

76,  78,  83  f.,  93,  97,  t05,  tt^, 
t26f.,  t35,  t38,  t4t;  t43,  t45f., 
tsoff.,  t60f.,  t^2;  f.  aud? Klerifer. 

(Selb  to,  t9;  U4- 

(Selbmirtfdpaft  24,  t08,  tt6,  t3tff-; 

t44,  t50,  t^t- (Selel^rtcnftanb  t^2. 
(Semeinbe  54,  60. 
(Semüf ebau  9,  20,  23  f.,  56  f., 
(Semütsleben  40,  45,  47,  ttt- 
(SenoffenfcbaftIid?er  öeift  39,  49,  94, 

109  f-,  t34- 
(Senu|fud?t  98,  t04,  t33,  t38,  t4tfv 

t4^;  t4^f-;  t53,  t55,  t57. (Seräte  t2f.,  t9- 

^2 

Steintjaufen,  Kulturgef^ij^te  Deutf<^en  im  tnittelalter. 



\7S 
Hegifter. 

(Send^tsipefen  ̂ 8,  5^,  uo,  \2\,  \50, 

\65. (Sexmanen  3   ff,,  82,  95, 
(Sermantfe^e  Kulturflufe  5   ff,,  ̂9, 
(Sefang  ̂ 5,  ?2. 
öefeHigfeit  97,  ](03,  ][05,  \57,  j[^2, 

A53f. 
(Sefcllfd?aftltc^e  Kultur  86,  90,  92, 

95 ff.,  ̂ 05f.,  ̂ 37f. 
(SetreibeBau  9,  56  f. 
(Sciualttätigfett  39,  ̂ 3,  90,  uo,  \55. 
(Sewexhe  ̂ 2f.,  2^,  29,  57ff.,  U2ff., 

^33. 
(Seu)ür3  19,  23,  58,  6^,  9^,  99,  \\% 

(Silbe  ̂ 9f.,  u^fv  130, 
(Slasmalerei  \02. 
(Slanhenslehen,  uolfstümlic^es  f., 

Wh  1^5,  1^9* 
(Solbfd^miebc  58,  72, 
(Sott!  72,  ̂ 0^.,  U7,  (22,  (7(, 
(Srafen  25,  ̂ 8,  52,  5^,  93, 
(Sraufamf eit  6,  ̂ 0. 
(SroBtanismus  (37,  (55. 
(Srunbbefi^  50 ff.,  60,  89,  (08. 
(Srunblierrfc^aft  2^,  37  f.,  52  ff., 

108  ff. 

aartrac^t  28,  37,  63,  99,  ((o. 
abgier  ̂ 3,  90,  (2(,  (29,  (38,  (52, 

(55. 
^Janbel  (O,  (8  ff.,  2^,  36,  38,  58  f., 

85,  9lf.,  U2ff,,  (25,  (32ff.,  (^0, 
(50f.,  (67. 

ijanbelspolitif  ((6,  (35. 
^anbfebriften  75  f. 
QanbiuerFer  (2,  57  f.,  60,  ((2f.. 

(29 f.,  (33 ff.,  (^2,  (50,  (53,  (7(. 
f^aufa  ((5f.,  (2(,  (35. 
ijaus(bau)  ((f.,  39,  6(,  (((,  (39. 
fjausrat  (2f.,  23,  62 f.,  99,  Ul,  I39. 
iJausiDirtfcl^aft  (2,  (^,  ((3. 
^eenuefen  50ff.,  (2(,  (3of.,  (33. 
^Jeibentum  27,  37,  ̂ off., 
f^eilfunbe  23,  75,  9(,  ((8,  (6(, 

(63  f. 
Qelbenfang  (5,  29,  ̂ 6f.,  50,  95. 
^errenl^of  52 f.,  55,  6(,  89. 
fjerrenflaffe  28,  3(,  3^f.,  39,  ̂ 8,  5(, 

55 f.,  58,  60ff.,  68,  (0(,  (08,  (25. 
Reffen  (Stamm)  37. 
Bod^abcl  93. 

^öfffc^e  Kultur  86,  97,  (O^,  (22 f., 

(^3,  (^7. porige  52,  55,  (09. 
fjof,  fürftlid?er  66,  97,  (05,  (32  f., 

(56. 

ßol^enflaufcn  (0(,  (O^,  ((9,  (22, 

(65. 

f?ol3bau  ((f.,  6(f.,  6^,  (39. 
i)ol3fcbnitt  (58. 
^?ol3fd?möerei  (^,  6^,  (39. 
£Jumanismus  85,  (58,  (66 ff.,  (72 ff. 
fjumanität  ̂ 3,  98. 
ijumor  (53,  (56 f. 

fjuffiten  (5(,  (7^. 
3bealtsmus  98. 
3mmunität  2%  5^. 
3nbiptbualtsmus  (6,  39,  50,  55, 

86ff.,  (02,  (2(,  (69. 
3nnerlicbfeit  (6,  (07,  (^8,  (7^. 
3nternationaIität  8^ ff.,  9^,  ((8,  (22, 

(69. 3talien  36,  ̂ 0,  66,  76,  78,  9(,  ((^f., 
(20,  (26,  (32,  (35,  (38,  (66. 

3talienif(^e  €inffüffe  67,  (39,  (66  f. 

3agb  (0,  ̂ 8,  95,  97,  (06. 
3uben  58,  \\%  (3(,  (^8,  (50 ff., 

(6^. 3uriften  ((8,  (6(,  (6^ ff. 

Kaifertum  22,  25,  3(,  66ff.,  85,  (67. 
Kanjiei  25 f.,  7^,  (60,  (6^ ff. 
Kapitalismus  (^7,  (5off. 
Karl  b.  (Sr.  22,  27,  30 f.,  35,  38, 

^3,  ̂ 6f.,  50,  52,  56,  7^,  76. 
Kauftiöfe  im  Kuslanb  ((^f. 
Kaufleute  (8,  58,  60,  (05,  ((2ff., 

(22  f.,  (25,  (3(f.,  (3^f.,  (^7, 
(50,  (59,  Wh 

Kelten  3   ff.,  20,  52. 
Keltifc^e  fenflüffe  (3,  (8,  52. 
Kefeer  (^5,  (^7f.,  (72. 
Keufc^I^eit  ̂ 9. 

Kircl^e  2^f.,  27,  30  ff.,  ̂off.,  52  f., 
6^,  66,  68  ff.,  77  ff.,  82  ff.,  85  ff., 
92f.,  m,  lU,  123,  (35f.,  (^^ff., 
(50,  (52,  (70  ff. 

—   unb  Kultur  26,  3(f.,  56,  68, 
70  f.,  77  ff.,  8^,  90,  92f.,  \W, 

(6(f. —   unb  Staat  77,  80f.,  90,  92,  (2(, 

(6^,  (70. 



He^ifter. 

Kirche  unb  2X)eIt  7\,  82 ff. 
Kird^cnbautcn  2^,  62,  65  f.,  7\,  ](0](  f«, 

U3,  X\6,  \56,  1^6,  \56. 

Ktr^Itd)!eit  \o^,  ](^8,  ̂ 73. 
Kleibutig  uf.,  23,  28,  63,  95,  99  f., 

\\\,  1^3;  f.  andi  Crac^t. 
Kleinfünfte  7\f.,  9](,  noii. 
KIenFcr,iüerus  26, 3^f.,  ̂ 6, 68, 83  ff., 

93,  \2\,  \26,  ̂ 29ff.,  ̂ ^3,  H5fv 
1(60,  ̂ 6^,  \75;  f.  auc^  (Seiftltd^c. 

—   nicbere  ](^3,  i[^6,  i(5^ff. 
Klöftcr  32,  37,  ̂ 5f.,  53,  56,  59, 

62 f.,  66  ff.,  7%  78 f.,  83,  (23f., 

HO,  152. 
Koc^funft  20,  23,  56,  63,  99,  HO. 
König(tum)  25,  28,  ̂ 0. 
Körperpflege  23,  \oo,  m. 
Kolonifation  bes  0ftens  60,  uo, 

U2,  U6,  ̂ 23fF. 
Konrentionaltsmus  88  f. ,   96 ,   98, 

](03,  H6,  \^7, 
Krämer  iiHf 

Kranfettpflege  ^3,  \75» 
Kreu33üge  8^,  86,  90 ff.,  9^,  uo, 

U7,  Höf.,  H7. 

Kriegertfc^er  (Seift,  friegertfd^e  '^ri' 
tereffen  5,  35,  ̂ 0,  ̂ 8f.,  6^, 
90,  9^,  \06,  H8,  U9- 

Künfte,  bie  fteben  freien  73,  75. 
Kultur  unb  Dolfstum  f.  Polfstum. 
Kultur einftüffe  f.  unter  KntiFe  fomie 

unter:  arabifc^e,  bv3antinifd/e, 
fran3Öfifc^e,  italienif c^e,  teltifd^e, 
römifc^e  €injl[üffe. 

Kunft  Hf-,  24,  36,  5^,  6^  ff.,  7^f., 

85,  89,  9^fv'tOtf.,  U9,  133, 136,  H9/  H8,  Hoff. 
—   unb  Kirche  7\f, 
Kunflgemerbe  28  f.,  58,  72. 
Kupferftic^  H8. 

£aien  83  f.,  H9« 

iaienbilbung^8,7^f.,  H3,  H9f.,  U2. 
£aienfultur  89 f.,  93,  lo^,  U9^  H3, 

iaienfunft  66,  u^,  f» 
£aienreIigion  H^f.,  U2ff. 
£anbestjerren  5(^,  93,  H5,  H8,  Hof., 

m,  \27,  H9ffv  H8,  HO. 
£anbf riebe  Hl- 
£atcinifcbß  Sprache  26,  3^,  67,  73, 

\26,  H8f. 

U9 

£ebenst^altung  uffv  28,  5^f.,  6^ff., 

91,  99,  Uof.,  133,  I38ff. 
iebensibeal  82,  8^,  98,  I05f.,  ui* 

£e(|nsu)efen  5off.,  5^,  93  f.,  HS, 
I20f.,  17^ 

£eibenfd?aftlic^feit  6,  39,  ̂ 3f.,  90, 

98,  13^. £einen  H,  37. 

£efen  97. 
£iebe  96. 

£otbringen,  £ot(^ringer  36,  39,  ̂ 5, 78,  8^ 

£utber  Hl,  156,  U2f. 
£ufU5  28,  62 f.,  9^,  99,  102,  H9, 

lU,  133,  H9,  H2f-,  17(. 

Utalerei  58,  65,  7^f.,  88,  H8,  172. 
IHarFgenoffenfc^aft  28,  35,  so,  53, 

133  f. XlTarft(orte)  58  ff. 

IHaffengeift  H3ff.,  173. 
Hlaterieller  (Seift  H3,  137  f.,  H2, 

H2f.,  155.  • 
UTauern  59,  62. 
mäze  98,  HO. 

ITTebi5in  f.  ̂^eilFunbe. 
XHeier  H8f. 

UTenfc^enopfer  6. 
Xlleffen,  Cl^ampagner  IH- 
Iltet  6^. 
Hletangemerbe  H,  57  f. 

Utilc^mirtf d^aft  \o,  29,  63. 
IHinifteriden  93  ff. ,   H5  ff. ,   120, 

H5. 

XITinnebienft  95  f.,  H3,  106. 

ininnefang  95,  97,  losff.,  H3,  155 
IHobe  63,  H3,  106,  uo,  H3. 
XHöbel  63,  H9* 

Klönc^e  27,  58,  62,  75,  78,  8^,  90, 

H5,  124,  H6. 
inün3en,  Xnün3u?efen  Hf-,  2^,  29, 

HO,  150. HTufif  23,  72  f.,  95. 

mvflifer  \56,  H8f.,  H^. 

tlal^rung  9f.,  12,  63 f.,  95,  Ul, 

139  f- Hamen  ̂ 8f.,  \56,  H^,  H9- 
Hationalgefül^I  33,  HO,  H5f.,  I69. 
Haturalmirtfcbaft  2^f.,  36,  57,  H2. 
Haturgefüt^I  90,  Ul- 
Haturfymbolif  H2. 

H 



\so 
Hcgifter. 

Hatumiffenfc^aft  U8,  ̂ 62f. 
Hicberbcutfd?e  33,  \22f, 
Htcbcrc  Klaffen  93,  i(35, 

m,  ̂ 70. 
—   fjebung  bcrfelbcn  ](07ff.,  U2ff., 

^29. 
Horbgermanen  5,  ](5,  30,  3^,  38, 

5\,  U5. 
Hüd?ternl^eit  m,  ̂ 35f. 

0bflbau  9,  20 f.,  23  f.,  28,  36,  56  f. 
0rnamentif  ](^^;,  29,  72. 
0flfran!en  33,  35  f. 

Papft(tum)  78  ff.,  wU  172  ff. 
parttalfultur  ̂ 22. 
patrisiat  \05f.,  u6f.,  ̂ 29  f.,  ̂35, 

139. 

perfönlidpfett  88,  ̂ 69,  Ji7^. 

Pfaden  59,  \o\. 
pi^antafte  6^,  92,  \56,  \e2, 
pJ^ilofopl^te  9^,  U8,  ̂ 6^ff. 
plaflt!  65,  7^f.,  \02,  \58,  \72. 
prebigt  \^7,  ̂ 9- 

Hat,  fürfiltcf^er  ][20. 
Hatsoerfaffung,  ftäbtifc^e  60,  \](3, 

^30. 
Haub  38,  ̂ 0,  93,  \05,  ](20f.,  H32. 
Hed?nen  7^,  ](59f. 
Hed?t  25,  28,  ̂ 8,  UO,  ̂ 23,  \26f., 

^56,  ̂ 6^ff. 

—   römtfd^es  25,  ̂ 3^,  ̂ 58,  \6^ff., 

\72. 
Hed^tspflege  ̂ 0,  ̂ 65f. 
Heformation  \52,  I70,  ](73ff. 

Heformbeipegung,  flöfterlid^e  (asfe^ 
tifd?e)  68,  78f.,  8^,  8^. 

Heid?tum  ̂ 05,  \\5,  ̂ 32f.,  ̂ 38, 
1(50 ff.;  f.  aud?  Kapitalismus. 

Heifen  56. 
Heitert^eer  52,  89,  9^. 

Heligiofttät  98,  ̂ 0^,  mU  H^ff-, 
158,  1(73  f. 

Henaiffance,  italienifc^e  86,  \5S,  1(59, 

1(66. 

—   farolingifc^e  2%  30  f.,  66. 
—   ottonif(|e  67  f.,  73. 
HenaiffanceFunft  i(58,  ̂70. 
Hi^etori!  73. 
Hittertum  85f.,  89,  93  ff.,  U9,  i(2(f., 

\2% 

Hebung  35,  52  f.,  56,  1(2^. 

Hömerftäbte  26,  29,  59  f. 

Hömifd^e  (Einffiiffe  ̂ 3,  i(7ff.,  23  ff., 

37  ff.,  85;  f.  aud?  KntiFe,  Homani= 
fierung. 

Homanifd?e  €inffüffe  3^,  ̂ 7,  56,  62, 
79,  81  f.,  85,  97  f.,  ̂ oo,  ̂ 23; 
f.  aud?  fran^öftfd^e,  italienifd?e 
€inffüffe. 

Homanifd^er  Stil  65 f.,  U7. 
Homanifierung  20,  28,  3i(. 
Hünen  ̂ 6. 

Sad?fen  (Stamm)  6,  2^,  23,  27,  so, 
33,  36  ff.,  ̂ 7,  n   5^,  59,  6^  ff., 
I22ff.,  Ul. 

SSd?fifd?e  Könige  35,  38,  ̂ 0,  66  ff., 

7^f.,  78,  80,  1(23. SäFuIarifation  U8ff. 
Sänger  29,  ̂ 7,  U5,  129. 
Salier  65,  69,  75,  79,  U2,  122. 
Sal3  xs,  59. 
Sd?aufpiel,  geiftlic^es  73,  156  ff. 
5d?einfultur  i(03. 
Sd?enFungen  ^5,  53,  68,  7^, 
S4iffal?rt  38,  9i(,  U6. 
Sd?mucf  U/  I9f  23,  28,  58,  63,  9i(, 

99  f.,  U3. Sd?mufe  99,  Ul* 
Sd?önl^eitsgefü(^I  95,  \oo,  U9f* 
Sd?oIafti!  87,  u^ff.,  122,  ulfr 

Schrift  \6. 
Sdjrtftfprache,  beutfe^e  ̂ 7,  U7,  123, 

\25ff.,  U8f.,  159  f. 
Schriftmefen  25  f.,  72,  75  f.,  97, 

158  ff. 
Sd^ultoefen  26,  67,  73  f.,  \60. 
Sdivoahen  (Stamm)  36  f.,  ̂22f. 
Seelenglaube  6,  ̂ 0. 
Seeuerfehr  18,  20,  30,  38. 
Selbftgefühl  \\o,  \\2,  \2%  m,  \56, 

153. 

SePaftigfeit  u* 
Seuchen  U2/  U8. 
Siebelungen  8,  u,  59,  m- 

Sippe  6f.,  28,  ̂ 9. 
SittenlofigFeit  ̂ 9,  Ulf.;  155. 
Sittenprebiger  U2f.,  U2. 
Sittigung  ̂ of.,  ̂ 3f.,  82,  98, 
Sittliche  Knfehauungen  13^  f.,  U2. 
SFlauerei  6f.,  \s. 
Slawen  3,  6,  33,  35,  38,  ̂ 3,  58, 

I23f. 



Hegtfier. m 

Sonbcrart  38  f.,  88. 
Sonbcrgdft  \2i,  \od. 
Soziale  Hötc  U9f* 
5o3taIes  £cben  7,  2^,  ̂ 9f.,  85,  89, 

9^  \\2,  U6. 
SpicIIcute  46  f.,  50,  80,  ](29,  ](44, 

157. 
Spottluft  ̂ 44,  ̂ 54. 
5prad?e  \5,  33  f.,  95,  loof.,  ̂ 07. 
Staat,  ftaatlic^es  £ebcn  7,  24 f.,  5H, 

71,  90,  ̂ 05,  U9fv  164 f«,  170 f. 
Siabt,  Stäbtciucfen  58  ff.,  85,  ](06, 

U2f.,  U6f.,  U9f  12^,^25,  128 ff., 
^64,  17^,  ̂ 73. 

Stabtl^crrcn  60,  U2  f* 
Stabtoertualtung  U3,  l3of.,  134, 

^60,  ̂ 64« 

Stäube,  ftänbifc^er  Staat  \2\,  l3of., 
\66. 

Stammcsgcgenfä^c  8,  30,  33,  38  f., 
50,  \22f. 

StammcsFuItur  36  ff..  \22f. 
Staubesibeal  83  f.,  H04. 
Staubesfonbcrung  55,  83,  89,  94, 

104,  122,  \5\,  ̂ 43. 
Stcinbau  20 f.,  23,  26,  3^,  36,  56, 

62,  64t  ff.,  U7,  m. 
Steppe  (erjies  Stebelungslanb)  8. 
Steuern  25,  \\5,  \20,  I30ff., 
Straßen  24,  \\2, 
Stubten  u?. 

®au5  ̂ 5,  47,  95,  106,  \\\,  137. 
Capferfeit  5,  40. 
Ceppic^e  62,  1(39. 
Cl^eologte  U8,  1(6^  ff.,  ̂67,  ̂ 69,  ̂ 75. 
Cl]üringer  (Stamm)  27,  29,  37,  \22, 

124. 

Cifd^fitten  ̂ 37. 
Crad?t  uf.,  28,  37,  63,  n,  95,  99, 

105,  Ul,  143. 
Creue  5of.,  98. 
Creulofigfeit  40. 
Crin!freube  6,  29,  39,  43,  64,  io3, 

140  f. 
Cud?l^anbel  30,  38,  58,  luf* 
Curnier  95,  97  f.,  105  f.,  154. 

Unbänbtgfeit  6,  ](6,  39,  93,  U9,  I29, 
137,  ](55. 

Unbilbung  75,  Ul. 
Unberfitäten  l60ff.,  166,  168. 

UnmägigFeit  64,  w,  137,  ̂ 55. 
Unficberijeit  35,  40,  U6,  Ul. 
Unüolfstümltcbe  Strömungen  1 58  f. , 

166,  169  f.,  175. 
UrFunben  75  f.,  i26f. 

Vaganten  144  f. 
Dafanttät  50,  95. 

Perfaffung  24,  5i,  60;  f.  aud?  £ebus= 
mefen,  Staat. 

Perfetnerung  62  f.,  99. 
PerFcbr  59 f.,  ui. 
Permaltung  25,  54,  60,  U3,  120, 

130  ff.,  )[60,  \7\. 
Permemtebung  ber  Ktrcbe  74,  78, 

93,  145,  147,  \52,  173. 
Ptebsuebt  8ff.,  37  f.,  56  f.,  60. 
Pölfermanberung  3f.,  10,  \7,  21  f.. 

29,  35,  37. PolFslieb  129,  157. 
PolFsprebiger  149  f.,  152,  158. 
PolFstümlicber  (Seift  86,  89,  I06f., 

129,  144  ff.,  154  ff.,  159,  170,  172, 

174. PolFstum  unb  Kultur  if.,  34,  47, 
66,  82f.,  U9,  126,  128,  165,  U4. 

tOaffen,  ̂ emaffnung  uf-,  23,  28, 
39,  58,  62,  95. 

IPalb  8,  35. 
IPanberungen  3   ff.,  8,  10,  22,  uo 

f.  auch  PölFermanberung. 
XPanbmalerei  65,  7if.,  \02. 
IPeberei  uf.,  57 f.,  U3. 

XPe^fel  ber  XPobnfi^e  9f. 
IPetn  18,  23,  38,  64,  I40f. 
IPetnbau  20 f.,  23,  28  f.,  36,  56  f. 
IPeltanfcbauung  82  f. 
XPeltbejabung  U5. 
IPeltlicbFeit  79,  82  f.,  86,  90,  92, 

103  f.,  U3. tPeltoerneinung  83  f. 
IPobnung  u,  62 ff.,  99  f. 
XPolle  10,  13,  30,  56,  U4f. 
IPunberfucbt  41,  92,  U8. 

Säuberet  uf.,  41  f-,  148. 
ginsbauern  28,  52 f.,  55,  57,  I08ff. 
göKe,  gollmefen  25,  58,  lU,  U6, 

Ulf. gunft  luf.,  119,  U9f.,  I33f.,  144, 
146,  uo,  U3. 



Verlag  von  Quelle  &   Meyer  in  Leipzig. 

Bibliothek  der  GescMcktswissenscliaft 

Deutsclie  Kaisergescliiclile 
im  Zeitalter  der  Salier  und  Staufer. 

Von  Prof.  Dr.  K.  HAMPE. 

8^.  277  Seiten.  In  Originalleinenband  Mark  4.— 

„Des  Verfassers  Wunsch,  daß  sein  Buch  nicht  nur  belehren, 

sondern  auch  anregen,  nicht  nur  studiert,  sondern  auch  gern 

gelesen  sein  möchte,  wird  vollauf  erfüllt  werden.  Wissen- 
schaftlichkeit und  Volkstümlichkeit  vereinigt  das  Bändchen 

in  vorbildlicher  Weise  .   .   .   Das  Buch  kann  daher  sowohl  als 

fesselnde  Lektüre  für  Freunde  der  Geschichte,  wie  zum  Lernen 
für  Studenten  zur  Vorbereitung  für  Lehrer  aufs  Wärmste 

empfohlen  werden.“  F. Fdch.  Literar.  Zentralbl.  f.  Deutsclü.  Nr.  4.  1909. 

„Wenn  die  folgenden  Bände  ebenso  ausgezeichnet  aasfallen 

wie  der  erste,  dann  kann  man  dem  Herausgeber  wie  dem  Ver- 
leger nur  aufrichtig  Glück  wünschen.  Hampe  will  nicht  nur 

belehren,  sondern  auch  anregen,  nicht  nur  ein  Studier-,  sondern 
auch  ein  Lesebuch  schaffen.  Mit  Hecht  hat  er  unnützen  Ballast 

über  Bord  geworfen,  um  dafür  dem  Wesentlichen  und  Lebens- 

vollen zu  seinem  Hecht  zu  verhelfen  .   .   .“  Badische  Schulzeitung. 

„Das  ist  ein  herrliches  Buch.  Wenn  man  mit  seiner  Lektüre 

einmal  begonnen,  kommt  man  nicht  wieder  davon  los.  Wie 
plastisch  weiß  der  Verfasser  die  alten  Hecken  aus  der  Zeit 
deutscher  Kaiserherrlichkeit  in  ihren  Vorzügen  und  Schwächen 

zu  schildern!“  Schulblatt  der  Provinz  Sachsen.  Nr.  1.  48.  Jahrg. 

„Professor  Hampe  führt  seine  Leser  auf  die  Höhen  des  deutschen 
Mittelalters,  in  jene  Zeit,  die  noch  heute  wie  wenige  andere  die 
Phantasie  zu  fesseln  vermögen,  in  die  Tage  der  ersten  Salier, 
des  Investiturkampfes,  da  Heinrich  IV.  nach  Canossa  pilgern 

mußte,  in  die  Tage  Barbarossas  und  Friedrichs  II.  Die  Dar- 
stellung ist  wohl  berufen,  in  dem  heutigen  Gegenwartstreiben 

etwas  von  dem  tiefinnerlichen  Anteil  wiederzuerwecken,  mit  dem 

unsere  Väter  sich  in  die  vergangenen  Zeiten  deutscher  Kaiser- 
herrlichkeit versenkten.“  Hamb.  Nachrichten.  25.  Dezember  1908. 

Prospekte  unentgeltlich  und  postfrei 



Verlag  von  Quelle  &   Meyer  in  Leipzig. 

Altgermanisclie 

Beligionsgeschichte 
Von  Dr.  Richard  M.  Meyer 
a.  o.  Professor  an  der  Universität  Berlin 

665  S.  Brosch.  M.  16. —   In  Originalleinenhand  M.  17. — 

Das  Werk  gibt  zunächst  eine  vollständige  Darstellung 

der  altgermanischen  Religion  oder  besser  gesagt,  der  alt- 

germanischen Religionen  und  versucht  auf  dieser  Grund- 

lage eine  Entwickelungsgeschichte  der  germanischen  My- 
thologie von  den  frühesten  Spuren  bis  zum  Uebergang 

in  das  Christentum.  Durchweg  ist  dabei  der  Standpunkt 

der  vergleichenden  Mythologie  (im  neueren  Sinne  des 

Wortes)  eingehalten,  der  in  zwei  einleitenden  Kapiteln 

über  typische  Entwicklung  der  Mythologie  und  über 

mythologische  Formenlehre  eingehend  begründet  wird. 

Daneben  wird  der  Einwirkung  der  Heldensage  auf  die 

Mythologie  besondere  Aufmerksamkeit  gewidmet.  Durch 

die  Vereinigung  dieser  verschiedenen  Gesichtspunkte  er- 

geben sich  eine  Fülle  neuer  Probleme  und  neuer  Er- 
kenntnis, wodurch  das  Werk  einen  höchst  wertvollen 

Beitrag  zur  Wissenschaft  vom  deutschen  Geist  und  seiner 

Geschichte  bildet,  um  so  mehr,  als  Verfasser  allen  auf- 

tauchenden,  historischen,  kulturgeschichtlichen,  allgemein- 

religionsgeschichtlichen und  literarhistorischen  Fragen  be- 
sondere Beachtung  geschenkt  hat. 

In  der  Darstellung  ist  größte  Gemeinverständlichkeit 

angestrebt.  Alle  speziellen  wissenschaftlichen  Erörterungen 

sind  in  Anmerkungen  verwiesen.  Ein  ausführliches  In- 
haltsverzeichnis, eine  chronologische  Tabelle  und  mehrere 

Register  erhöhen  die  Benutzbarkeit  des  Buches. 

Prospekte  unentgeltlich  und  postfrei 



Oerlag  t)on  Quelle  8c  Zneycr  in  €eip5tg. 

Unferc 
religiöfcn 

€ine  (5e[d?td?te  bes  Cljrtftentums  in  Cebensbilbern 

l^erausgegeben  oon  profeffor  €ic. 

2   Bänöe  5u  je  280  5.  mit  Bud^f<^mud  Don  Bruno  ̂ erouj 
gefc^marfoott  brofdjiert  je  UI.  5.80,  in  ©rtginalleinenbanb  je  lU. 

Uanb  I 

üortport   P^of.  Cic. 
UTofes  n.  b.  propl}.  prof.  D.  3*  21tdn^olb 
3efas  ....  Prof.  D.  ̂ vnolb  J1teY«ir 
Paulus  ....  Prof.  Cic.  Dr.  <C.  tClcmen 
©rigtnes  ....  prof.  D.  pveufc^en 
2IugufKnus   prof.  D.  2>oirnev 
Bern^.  p.  ClairoaujK.  H.  prof.  D. 
^rans  pon  Jlfflfi .   .   .   prof.  Dr. 
^einrlcij  Seufe  (Sufo)  .   Cic.  Dr.  (D.  £lemen 
lOiefif  u.  ̂ us  Schulrat  D.  Dr.  Bu5bmfic0 

Uttitb  n 

Cuti;er  .   .   ®elj.  Hat  prof.  Dr. 

5a>in9li   Oefau  D.  H.  Banv 
Calpin   prof.  Cic.  B.  Befe 

Spetter  ....  Pfarrer  D.  p.  (Stün&erö 

Sdjiüer^®oett|e  .   .   .   prof.  Dr.  ̂ C.  ScU 

Sc^Ieiermadjer  ®elj.  Hat  prof.  Dr.  Ö).  tKirti 

Bismarcf  .   .   prof.  D.  0«  Bamn0avien 

5(ijIu§tPort  .   .   prof.  D.  tO*  ̂ eppmann 

Pom  <Srogl|er5ogIic^en  Babtfc^en  (Dberfc^ulrat  unb 

(5rogl)er5oglic^en  ^effifc^en  IHiniftedum  empfol^Ien. 

„Die  ernftefictt  auf  bem  Cebettswege,  6te  ben 

Bltcf  5u  ben  Sternen  emporri<^ten,  ftnb  bte  großen  Perfönlt(^= 
feiten  ber  BeIigionsgefcbi(^te.  iljnen  fü^rt  uns  „Hnfere 

rcligiöfen  (Ersie^er".  Uolfsbtlbung.  Hr.  ̂    58.  3aljrgang. 

„Ben  religiöfen  3bealismu5  unferer  reifen  5U  u>ecfen 
unb  5U  befruci^ten,  burfte  bas  porliegenbe  IDerf  oermöge  feiner 
anfpredjenben  Barftellungen  in  Blafe  geeignet  fein;  mir 
möchten  es  als  peamieitbu^  für  ttitfcre 

peitnanee  tmb  Stbiittulenteit  empfet^len". 
nionatsfct;rtft  für  l{öi(erc  5<^ulen.  Ur.  \2,  6.  3ai(rgang. 

„Btöge  biefes  ̂ eruorragenbe  iPeuB  in  feiner  mürbigen  unb 
Dorne^men  2tusftattung  einen  eifeunen  Befiunb  jebes 

tigert  J^aufes  bilben".  Sc^ulbote  für  fjeffen.  ZTr.23,  <i8.3al;rg. „€s  ifi  ein  Bu(^,  bns  nietnanb  e^ne  tiefe  Bnre0un0 
unb  inneeentßewinnlefen  wirb."  Pie  Wartburg.  Hr.so,  igoe. 

Profpefte  foftenlos  unö  poftfrei. 



Verlag  von  i^uelle  ̂    (Deyer 
::  in  Leipzig  :: 

IDiffenfciiaft  unt)  Bilbung 
€m5elbarftellungen  aus  atlen  (Bebteten  bes  IDtffens 

3m  Umfange  non  bis  Seiten» 
JJerausgegeben 

non  prinat-X)o5ent  Dr.  paul 

(Drtg.-Bb. 
U257tiatf 

Ute  Sammlung  bringt  aus  ber  eher  unfercr  berufenften 
(Selct^rtenin  anregenber  UarfteBung  unb  fyltematifc^er  Doüjtänbigf  eit 
bie  €rgebniffe  miffenfc^aftlic^er  ̂ forf^ung  aus  allen  U)tffensgebieten» 

Sie  min  ben  £efcr  fernen  unb  müt^elos,  ot|ne  ̂ ac^fenntniffe 
noraus3ufe^en,  in  bas  X)erftänbnts  aftuelier,  miflenfc^aftlic^er 
(fragen  einfül^rcn,  it^n  in  ftänbiger  (füljlung  mit  ben  (fortfe^ritten 
ber  lUiffenfc^aft  t|alten  unb  U|m  fo  ermöglichen,  feinen  3tlbungs* 
freis  ju  enneitern,  norhanbene  Kenntniffe  ju  nertiefen,  fomie  neue 
Unregungen  für  bie  berufliche  Otigfeit  3U  geminnen» 

Die  Sammlung  „IDiffenfchaft  unb  Bilbung"  miü  nicht 
nur  bem  Caien  eine  belehrenbe  unb  unterhaltenbe  £eftüre,  bem 

(fachmann  eine  bequeme  §ufammenfaffung,  fonbem  auch 
lehrten  ein  geeignetes  (Drienticrungsmittel  fein,  ber  gern  3U  einer 
gemeinuerftänbltchen  UarjteUung  greift,  um  fich  in  Kür3e  über  ein 
feiner  (forfchung  jferner  Itegenbes  (Sebiet  ju  unterrichten* 

Uns  iXvtciUm 

^Die  Uits^attung  ber  Sammlung  ein  fad?  unb  »orneijm.  3d| 
l|ebe  ben  guten  unb  flaren  Druef  tjerpor.  3n  gebiegenem  fauberen  Ceinenbanb 
fieHt  bie  Sammlung  bei  bem  mäßigen  preis  eine  burdjaus  empfebicnswerte  t)oIfs» 

ausgabe  bar."  UO.  C.  (BomoII.  X)ie  ̂ llfe, 

„öei  Unlage  biefes  tDeitumfaqenbeh  IPerfes  Ijaben  Verleger  unb  Herausgeber 
bamit  einen  feljr  grof  enU)urf  getan,  baf  esiijnen  gelungen  i^,  sumeifl erjic 

afabemifc^eKräftesu  HXitarbeitern  5U  getuinnen."  Straßburger  poji. 

„Das  gebilbete  publifum  mirb  bas  €rfdjeinen  ber  Serie  „lDiqenfd?aft  unb 

Bilbung"  mit  lebijaftejltm  3nteref[e  begrüßen ;   por  allem  bestpegen,  tpeil  Derlag 
unb  M   pertlanben  Ijaben,  tpirflidj  ijernorragenbe  Unteren  für 
i^r  Unterneljmen  5U  gewinnen,  unb  weil  bie  Bänbdjen  andf  äußerlid?  0 ortreff» 
lid}  ausgeflattet  finb.  €s  fommt  t}in5u,  baß  ber  äußerji  niebrige  preis 
ben  Cinselbarflellungen  bie  weitefie  Verbreitung  non  Pornijerein  fidjert." 

Uus  ber  rtatur.  8.  3.  3al}rgang. 

„rOer  an  ber  ^<r  bisher  b^ransgepbenen  Bänbdren  einen  Blicf  in  bie 
Sammlung  tut,  muß  ben  Cinbrud  gewinnen,  oaß  ijier  für  einen  fel^r  geringen  preis 
etwas  H*<9orrag enb es  geboten  wirb  .   Ztorbb.  U0gem.  |^tg.  Xtr.58.  ](90ß. 



■■■■■■■|  He(i0ion 

VolksUb^n  im  {Tande  der  BibeU  Von  prof.  Dr.  m.  Cöi^r. 
8^  ̂ 38  Seiten  mit  5al|lreicl:|en  Stabte-  unb  £anbfct|aftsbilbem. 
(ßetieftet  TXlavi  3n  ©riginalleinenbanb  TXlavi  \25 

,,21Ttt  ben  gefamten  ̂ orfd^ungsergcbntffcn  über  paläjtina  tPO^I  t)cr* 
traut  unb  aud^  aus  eigener  2Xn{d?auung  mit  bem  £anbe  tDotjI  begannt, 
mar  ber  Perfaffer  aufs  be^e  geeignet,  uns  beffen  Bemoijnerfc^aft 
uor3ufübren  .   .   .   «lobus.  rtt.  w?. 

Sabbat  and 

$onnta0*  r>on 
prof.  Dr.^.2Hein- 
t(oIb,  \26  Seiten, 

(ßelieftetniarl  \.— 

3n©rgl«)b.ItT.^.25 
JPot^er  ü<^mmt  ber 

Sabbat?  IDoijer  ber 

Sonntag  ?   tüeld^e  3e* 
beutung  fjatten  pe  im 

3nbentum  unb  in  ber 
alten  Kirche?  Stegen 
beibe  miieinanber  in 

Besiegung  ober  Pnb  Pe 

garniert  nebeneinan- btr  tu  nennen?  Das 
Pnb  Sie  (fragen,  bie  P^ 
ber  befannte  Bonner 

CI{eoIoge  in  bem  oben- 
genannten Bü(^Iein 

PeKt. 

^Der  £aie  farm  pc^ 

5ur  Seit  nirgenbs 
f<^neller  uno  bef- 
f   er  über  biefen<5egen- 
jtanb  von  immer  neuer 
2(!tualitüt  nnterri(^- 
ten."  3.  smtnb. 
Knnfl.  I^cft  XS* 

Die  ̂ affabe  ber  ®rabcsfird?e. 
Uss  £öi}r,  t>oI!sIeben  im  Canbe  ber  Bibel. 

monatsfd^r.  f.  (Sottesbienfi  n.  fird^I. 

Die  Poesie  des  Hlten  CeTtaments.  c>on  prof.  Dr. 
€.  König.  8®.  ̂ 6^  S.  (6ct(.  2Tt.  —   3^  ©riginalleinonbb.  7X1.  \.25 

„(Eine  gebrängte  unb  bod?  reid?t|altige  Darpellung  ber  altteftd- 
mentlid^en  poePe,  bie  nac^  aÜgemeinen  €rörterungen  über  Den  Cljorarter 

berfelben  Pe  in  epifc^-Iyrifc^e,  epifc^-bibaftifc^e,  reinbibaftif(^e,  remlyrifc^e 
unb  bramatifc^e  Did^tungen  5erlegt,  bas  tDefen  jeber  biefer  (Sattungen 

befi^reibt  nnb  gut  gemä^lte  proben  für  üe  beibringt  P' 
Seitli'iSreifsmalb^  CbeaI#aifO|ti  Cittratutberid}i.  Ztr.  4.  X908. 



Hel{0ion  ■■ 

David  und  sein  Z#italt#r»  r>on  pref.  Dr.  33.  23<ientfct} 

8^  ̂ 76  5.  (ßel^eftet  XHarf  —   3n  ©rigmalUinenbant)  ZlTarl  ̂ .25 
„Pertraut  mit  ber  IHetliobe  nnb  ben  (Ergebniffen  ber  neuerbtngs  jo 

retd^  ousgebeuteten  alttcftamentarifc^en  IDiffenfd^aft  tntroßt  Perfaffer  bas 

(Semälbe  bes  epoc^cmac^enben  Paotbtfc^en  geitalters  unb  bcjfen  be* 
l{ertfd^enber  (Seftalt/  um  fie  bem  mobernen  menfc^en  na^t  5u  ortngen. 

€s  f^ilbert  bte  a%emeine  IPeltlage^  unb  ̂ mar  bte  augerifraelitif^en 

Pölfer  unb  bic  innerifraelitif^cn  Pcrtjältniffe,  Pautb  bis  3ur  Königs« 
nnb  als  König  unb  fc^Itegt  mit  einet  Ct^arafteriftif  besfelben  als 

Hegent,  politifer  unb  Htcnfd^/  Sas  miffen  fat  uße.  ztt,  S6.  wos. 

CbriTtus»  Pon  ptof*  Dr.  ®.  oltsmann.  8®.  ̂ 52  Seiten, 
(ßel^eftet  ITlarf  3«  ©rtgtnalleinenbanb  Zllarf  ̂ .25 

„Vas  ijl  ein  ungetreuer  int{altrei(^es  Buc^.  Va  ijl  mit  (5eletrt« 
famfeit  unb  feinet  Beobadrtung  aUts  an  i^togen  unb  fleinen  oft  übet« 
fclrenen  §ügen  sufammengetragen,  was  etnigetma§en  als  tragfalrigct 
Baujtein  ueriuenbbat  fein  fönnte.  €in  Perfuc^,  aus  ben  Btu^ftütfen, 
in  bie  ji<^  tatfac^Iic^  bie  €oangeIien  auflöfen,  bas  (Sebäube  neu  auf- 

Sufülrten.''  Bit  (^tiaii^e  n>eii.  nt.  29.  xm- 

PauttlSa  Pon  puofejfor  Dr.  K.  Knopf.  8®.  ̂ 27  Seiten. 
(Selreftet  Ztlarf  —   3^  ©riginaKeinenbanb  ZHarf  ̂ .25 

,,3m  <5egenfafe  3U  IPtebes  paulus  ein  witflic^es  Polfsbuc^; 
flat  unb  feffelnb  gefc^tieben,  miffenfc^aftlic^  gut  begtünbet,  su  meiteftet 

Perbteitung  geeignet."  wu  geitfdjrift  far  »iffenfd?.  CJjeoiogit.  nt.  x,  xt. 
3nl}alt.  X*  panlns  oot  ftintt  7StUiixun$;  3.  ̂ efeiitnng  nnb  Unfdnge  btt  Utiffions* 

atbtit;  S.  gto^e  plonm&fift  tDtlimifjion ;   aitfangtnnaljmt  in  3ttnfaltm  nnb  Übeti 
litfttnng  abtt  bit  It^ten  £tbtns|al}tt  bts  Upo^tli;  6.  panlns  Kampf  mit  btm  jnba« 
i^ifd^en  (Segnttn;  6.  panlns  nnb  ftint  tnifflon;  f.  ftlnt  otganifatotifd^e  Cdtigftii  an 
btn  ̂ tmtinbtn;  8.  ftint  Cl^ttlogit  nnb  ̂ tbmmigftit. 

Das  CbrtTt^HtUltla  5finf  Portrdge non  prof.  Dr.  (£.  (Eornill, 

prof.  Dr.  £.  von  Pobfetröfe,  (ßeb^mrat  prof.  Dr.  IP.  J^err- 
mann,  prof.  Dr.  tt).  Staerf,  ®   ebeimrat  prof.  Dr.  €.  Croeltfcb. 

^68  S.  (5ebeftet  ZHarf  —   3^  ©riginalleinenbanb  JTlarf  ̂ .25 
^IPenn  Ir^trottagenbe  ^orfäfir  einmal  basu  ((^reiten,  fic^  für  ii^t 

ifadf  auf  ben  wefentlic^en  (Ertrag  ilrret  unb  ftembet  Krbeit  su  beflnnen 
unb  itrn  in  fnappet,  gemeinrcrftänblii^et  form  barsubieten,  fo  bebeutet 
bas  für  fie  felbjl  eine  (Eat  unb  uerfpric^t  für  bie  Hid/tfac^genoffen  eine 
(pueÜe  reichet  Belcirrung.  Beibes  trifft,  fo  billig  es  ift,  in  roUem  XHage 
su  für  bas  rorliegenbe  Heine  .   .   .   Sc^on  bie  (Eitel  ber  Porträge 
finb  geeignet,  bie  £efeluft  aller  wecken,  weld^e  erfalrren 
möchten,  u>as  bie  moberne  Clreologie  über  bas  (tlrriftentum 
unb  feine  Porgef(^i<^te  su  fagen  trat 

preM§lfdje  3atjrl»üd?et.  Zlr.  X.  X909. 
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S! 
DU  Rirdb«  u.  Ihr*  Reformen*  t?on  prof. 

Dr.  5.  Zltebergall.  8<>.  ̂ 67  5.  (ßeii.  TH.  3n  0rtg&l>.  Zn.  \.25 
wü§tc  ttt^t,  wie  btefe  5«te  unb  fc^wtcrtge  2lufgabe 

Itd^er  angegriffen  unb  gelöfl  werben  fönnte^  als  es  uon  Hiebergall 

gefd^iel^t.  €r  ̂at  ben  C^eologen  ausgewogen,  als  er  bie  ̂ feber  ergriff, 
unb  boc^  uerrät  febe  Seite  bie  grünbltc^fte  Kenntnis  ber  gefc^ic^t* 
licken  Hebingungen  unb  ber  gegenwärtigen  £age  ber  Kird^e*  3^  feiner 

f^ci^  udiltg  ber  Kusbrudwetfe  gebilbeter  Caien  an 
unb  wtig  bie  Probleme  oijne  aöe  tec^nifc^e  Cerminologte  flar  unb 

plafHfc^  3U  be3etc^nem  Die  Formulierung  Ijat  oft  ttwas  ljer3- 

erfrifc^enb  Draflifd^eS/'  €rlcfj  ̂ oetiJer.  Dte  d^riHI.  Weit  nt*  s^.  W09. 

„Vit  Itteifterfi^aft  bes  Derfaffers,  in  fnappem,  blüljenbem, 

originellem  Stil  fur3  unb  beutlic^  3U  fagen,  was  er  benFt,  iji 
befanni  Ulan  foKte  HiebergaHs  Huc^  bei  ben  presbyterien  in  Umlauf 

fe^en  unb  auf  (Semeinbetagen  Porträge  barüber  erfiatten  laffen." 
Die  WartButg.  nt.  ̂ 0*  8*  3afitgan9. 

Die  d)rlttUd)en  Sekten  der  6egenwart*  t>on 
profeffor  Dr.  3*  C^tpolbi  8®.  (ßel^eftet  HTarf  —   3^ 
©rtginalleinenbanb  Hlarl  ̂ *25 

Diefer  Stoff  würbe  bisi^er  wenig  bearbeitet*  €ine  3ufammenfaffenbe 
fur3e  DarfleÜung  entfpric^t  gerabe3u  einem  Heburfnis  nid^t  nur  bei 
Cljeologen,  fonbem  andf  non  £aien.  Denn  fowol^l  in  ben  Stabten  wie 
auf  bem  £anbe  tritt  bas  £eben  txn^tlntt  Seften  immer  mel|r  l^eruor. 

Perfaffer  richtet  feine  KufmerFfamFeit  in  erjter  £inte  auf  bie  für  Deutfc^» 
lanb  wichtigen  SeFten  unb  3war  beljanbelt  er  ̂ *  SeFten,  bie  bas  JJaupt* 

gewicht  auf  religiös  jittlii^e  Hetütigunj  legen:  Hrubergemeinben,  UTet^o* 
bismus,  €oangelif<^e  (Semeinfc^aft,  ̂ etlsarmee*  2*  Schwärmer:  Saptijten, 
Kongregationaliflen,  (QuftFer,  Kou  entiften,  3t»ittgianer  unb  Heuiroingianer, 
Darbijlen.  3.  Perflanbesmägige  SeFten:  Unitarier,  Hemonfiranten,  Hefte 
ber  HufFlarung,  UltraFonfeffioneüe,  HltFatl^oUFen. 

Das  ChrlTtentam  Im  WettanTd^auongskampf  der 

©egen'Wart*  Pon  profeffor  Dr.  21.  ID.  ̂ unjtnger.  8®. 
^5^  Seiten*  (ßel|eftet  Hl.  —   3^  ©rigmalleinenbanb  Hl*  \25 

„€s  ift  mit  befonberer  Freube  3U  begrüßen,  baß  ber  tüc^tig^e  Hpologet 
unferer  Kirche  in  biefer  Sammlung  3a  unferem  gebilbeten  publtFum  fo 
fprec^en  Faun*  Uuc^  in  biefer  DarfteHung  erweijter  als  ein  UTetfter 
in  ber  Hel^errfd^ung  bes  Stoffes  unb  in  ber  Fünftlerifc^en 

DarfteHung.  Die  nüchterne  KritiF,  bie  objeFtioe,  l^iftorifc^e  Unter- 
fuc^ung  Fommen  uoll  unb  gau3  3U  il|rem  Hed^te*  Unb  bas  Hefultat 
ift,  baß  bie  XPuc^t  ber  (Eatfac^en  überfül^rt  unb  über3eugt  unb  ber 
UPal^rl^eit  3um  Siege  oerljilft*  sA<^f.  Kitd^en.  *.  Se^alWatt  nt.  52*  ̂ 909. 



un6  €r5tel?ung5tt)tffcnfd^aft 

Die  *^ettanTd>auun0eii  der  Gegetiveart  in  <5cgcm 
fafe  unb  ̂ tusglcid^.  Don  prof*  Dr.  (£.  IDensig.  8®.  ̂ 58  5. 

(ßel^eftct  2Tüarf  —   3^  ©rtgmallctnenbanb  Vflavt  \25 
bcr  üorltegenben 

2Irbctt  ergreift  n 
ITletfter  pt^ilc 

ptjtfd^er  Da 

ft  e II u n g 5   - 
funft  bte 
ber.IHttpfyd^o 

logtfc^em  Hüft 
jeug  halint 
uns  lDen3tg 
ben  IDeg  in 

bie  fo  rer* 
fd^Iungenen 

pfabeber  ein* 
3elnen  pt)iIo* 
foptjifd^enSy» 
jteme.Beinor» 

Rousseau* 
Don  (Seiieim 
ratprof.£*(5c 

ger.  8®.  \5\ 
mit  einem  porträt. 
(5el|eftet  2Tlarf  I 
3n  ©rtgllbb.  m.  \25 

„Der  Derfaffer  3eid?net  in  feffcln* 
ber,  leidster  (Sefpräc^sfprad^e  bas 
leben  unb  Sd^affen  bes  grogen 
fransofen,  get^t  befonbers  aud?  ben 
Perfonen  unb  €inu)irfungen  nac^, 
benen  Houffcau  mand^e  3bce  3U 

n?icgenb  fyftematifc^er  Cö* 
\   ift  bas  3uc^ 
ugerft  inftruFtiu 
mit  l^iftorifd?  -   fri- 

tifd^en  2tnmer* !ungen  burd^fefei 

€üoIutionismus, 

Itlaterialismus 

unbpfyc^ologts« 
mus  finb  befon- 

bers mirfungs* 

DoH  3ur  Dar* 

I   ftellung  ge* 

brad^t.'^ 

päbagog.  Geltung. 
Hr. 

,   r ’   3^-  galjrgüng. -Vif''  W   r   - 

\   /   Einern  Ceti  uer* banft ;   feine  Scbrif * 

^auptffi33en  geboten, 
feine  Stellung  pCI^eater 
nb  IRufi!  geiuürbigt,  bie 

Kani.  frauen  aus  Houffeaus  Um* 
uus  21  ft  e   r   gangsFrcis  genauer  betrachtet, 

ferner  fein  leben  in  feiner  §eit 
unb  feiner  Stellung  3U  ben  <SrÖ§en 
jener  (Epoche  bargetan.  Kur5  es  ift 
ein  echtes  DoIFsbuch,  bas  uns 

gefehlt  h^t/  luirb  eine 
lücfe  in  ber  Dolfsliteratur 

aus  füllen."  Die^Ufe.  nr.  3.  ̂ 909. 

Kant«  Don  prmatbo3ent  Dr.  (£.  Don  2tftcr.  ZTTit 

einem  Porträt.  8^.  1(36  5.  (Sel^.  DT;  !(.— •   3^  ©rigllbb.  DT.  ̂ .25 
§u  ben  utelen  umftrittenen  (fragen  ber  Kantinterpretation  nimmt 

Derfaffer  Stellung  unb  begrünbet  fie  eingehenb,  fo  ba§  bas  Duch  auch 
als  ein  Beitrag  3U  ihrer  löfung  angefehcn  merben  mug.  Sehr 
milüommen  mirb  uielen  bie  einleitenbe  gro§3Ügige  unb  überfichtliche 
Darfteüung  r»on  Kants  leben  fein,  bie  uns  bie  Dorausfe^ngen  barlegt, 

"   ttiitcr  benen  feine  ID erft  entftanben. 



tmb  ̂ tsie^uttgstDiffenfc^afi 

6infuhraiid  tu  dUpTydtologU,  Donprof.Dr.j^.SY^off. 
8®.  Sexten,  (ßcljeftet  —   3n  ©rtgtnallemenbanb  2114.25 

„Pyroff  tjerfte^t  cs  mit  großem  (Sefd/ief,  aus  ben  ̂ orf(!^ungs* 
gebieten  ber  pfyc^ologie  biejenigen  engeren  3e3irfe  tjeraus3ufd^älen,  bei 
benen  fid?  o^ne  innere  Sc^mierigfeiten  bie  bist^er  gemonnenen  (ßrunb* 
begriffe  Demät^ren  unb  aöe  tljeorettfc^en  frage3ci^cn  an  bie  <Sren3e 

abfd^teben  laffen."  tJTör  Cttlinger.  Deutfdje  Citeraturseitung.  Itr.  20.  1909. 

Ul1S^f0  SinH^SOfgÄllt  unb  ihre  Munitionen.  Pon  prbat- 

bosent  Dr.  ZHangoIb;  t>gl.  5.  23. 

CbHfakt6tbUdU110#  Don  profeffor  Dr.  filfenl^ans. 

8®.  ̂ ^3  5.  (Seljeftet  Ularf  —   3^  ©rtginalleinenbanb  Ztlarf  ̂ .25 

„Pie  21bt|anblung  über  Ct|arafterbilbung  non  profeffor  €Ifentjans- 

lann  3ur  Pyrofffc^en  ,,€infül|rung  in  bie  Pfyc^ologie"  als  €rgän3ung 
bclradjtet  merben,  mcld?e  uom  pfyc^ologifd^en  (Sebiet  aufs  päbago« 
gifd?e  tiinüberfü^rt.  Pas  XPerfc^en  non  €Ifenbans  ijl  aber  auc^  ol^ne 
pfyd^ologifd^e  Porfenntniffe  burd^aus  uerftänblic^  unb  mirb  jebem 
päbagogen  eine  Mülle  non  XInregungen  bieten  ....  Pas  Bud? 
vereinigt  in  fo  ein3igartiger  tPeife  Hei^tjaltigf eit  bes  Stoffes 
mit  Ilarer  unb  uerftänblid/er  Parftellung,  baß  jeber  (Sebilbete, 
uor  aüem  jeber  päbagoge,  uiel  (Senuß  unb  £eltüre 

geminnen  rnitb."  pabagog..pfYcI|oI.  StuWen.  Ztt.  X.  3aljrg. 

6tiifubrang  In  die  HTthetlh  der  Gegenwart.  r>on 

prof.  Dr.  (£.  JTleumann.  8®.  ̂ 5^  Seiten*  (ßeljeftet  ̂ arf  , 
3n  ©riginalleinenbanb  2Harf  H.25 

^Pesljalb  mirb  man  eine  fo  flar  gefd?riebcne  Iur3e  gufammenfaffung 
aller  afttjetifc^en  XSeßrebungen  unferer  §eit  mit  lebljafter  Mi^^ube  begrüßen 
müßen.  Pie  gefamte  einfd^Iägige  £iteratur  mirb  uom  Perfaffer  beljerrfc^t. 
nian  merlt  es  feiner  elegant  gefc^riebenen  Parfteüung  an,  mie  ße 
aus  bem  Pollen  fd^öpft.  (Serabe  für  ben,  ber  in  bie  bel|anbelten  Probleme 

tiefer  einbringen  miß,  mirb  Pleumanns  IPcrfd^en  ein  unentbel^r« 

lid^er  ̂ n^xtx  fein."  Stra^urger  pofi.  6.  Des.  X907. 

„3^^^*^/  fi^  ̂ il  biefem  (Segenßanbe  befaßt,  muß  3u 
bem  üorliegcnben  3^^e  greifen,  benn  eine  ilutoritat  tute 

XTleumann  fann  nic^t  übergangen  merben." 
Sdjanen  unb  Sd^afpen,  2.  ̂ ebruarljeft,  3at|tgang  XXXV. 

Das  SyTtam  der  HTtbetllt*  r>on  prof.  Dr.  <£.  m<tu- 

mann.  8®.  <5el|eftet  2H.  —   3^  2TI.  H.25 

^XPä^renb  ber  £cfer  in  ber  „€infüljrung“  bie  fjauptproblcme  ber 
itftf^etif  unb  ilarer  PTetljoben,  nac^  benen  ße  belpanbelt  merben,  fennen 
lernt,  gibt  ber  Perfaffer  l|ier  eine  £öfung  biefer  Probleme,  inbem  tt 
feine  Knfe^auungen  in  fyftematifc^er,  3ufammenljängcnber  form  barlegt. 
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Pnti|tptetU0rutidla0end.päda$o0tku«Dtdakttk« 
Donprof.Dr.rO.Hctn.  8».  \\2S.  <0cl!.2n4.-3n0rtgl)b.m4.25 

„VO.  Hem  {ji  einer  ber  tüd^tigften  unb  anerFannteften  päbagogen 
unferer  geit . . .   tPenn  nun  ein  folc^er  ITlann  ftd?  entfc^Ue§t,  ben  Heic^* 
tum  feiner  €rfai?rungen  in  einer  Sd^rift,  bie  mei^r  einem  Hbrig  als 

einer  ausfül^rlid/en  Darjlellung  gleid^t,  in  ftreng  fyftematifd^er  ̂ orm 
nieber5ulegen,  fo  ift  biefes  Hüc^Iein  uon  t)ornt|erein  Isolier  Beachtung 
mert*  Der  Perfaffer  Fennt  bie  einfc^Iägige  £iteratur  genau  unb 
meig  alles  im  gufammenl^ange  leicht  unb  faglic^  barsufteden.  €s  ijt 

Föftlic^  3U  lefen,  mie  er  im  (Segenfa^  3ur  mobernen DenFmeife  bie  €r* 
3iel^ung  uiel  Ijöl^er  fc^ä^t  als  bie  bloge  Unterm eifung,  mie  er  3eigt,  ba§ 

es  bie  l^öc^jte  Uufgabe  bes  UTenfc^enlebens  ift,  eine  c^araFteruolIe  per* 
fönlic^Feit  3U  merben,  unb  was  €Iternljaus,  Schule  unb  Staat  3U  tun 

traben,  bamit  bas  Ijol^e  giel  erreicht  mirb  ♦ . .   Sonac^  glaube  ic^  fagen 
3u  bürfen,  bag  Staatsmänner,  Hatsl^erren,  €Itern  unb  £el|rer  feljr  t>iel 

aus  bem  Bü^Iein  lernen  Fönnen."  «eijeimrat  muff,  pforta. 
rteue  pren§.  (Kreu3*)  Leitung.  3\.  Des.  ̂ 909. 

Praktitd^e  Srslekang.  r>on  Direftor  Dr.  2i.  pabft  8» 
\25  5.  mit  3at|Ir»  Hbbilb.  (5ei|.  ZtT.  —   3n  (Dxxqhb.  7X1,  \25 

„Uttes  in  allem  Ijaben  mir  l|ier  ein  uortrefflicbes  Bud?,  bas 
man  mit  grögtem  Pergnügen  lieft  unb  jebem  aufs  märmfte  empfeljlen 
Fann,  bem  ̂ ac^mann  mie  bem  £aien.  (Einige  Kapitel  mie  bas  3.  feien 
ben  €ltern  befonbers  3ur  £eFtüre  empfol^len,  fie  gnben  ba  golbene 
IPorte.  3d?  bin  über3eugt,  bas  Sd^riftd^en  mirb  uiele  ̂ freunbe 

ermerben.^^  für  bas  (SY^w^^öflalcaefen.  t909. 

Blinbe  ‘Knaben  bei  Unterricht  in  ber  ̂ olsarbeit.  Kus  pabft,  praftifd)e  ̂ rsietjung. 

p^ilofop^^ie  unb  Crjie^^ungsmlffenfc^aft 
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Sd^iQer  unb  <Soeti)e.  2Xus  Cienijarb^  Kla^.  tDeimar. 

Sprad^e  ♦   Literatur  ♦   äunft 

dnS^f  D^UtSd)#  fiinfül^rung  in  btc  2nuttcrfprad?e  non  (Scl|. 

Kat  prof.  Dr.  5riebrtdj  Kluge.  8   ®   2.  Kuflage.  ](58  Seiten, 
(ßel^eftet  KTarf  —   3^  0riginalleinenbanb  2Ttarf  \.25 

„Das  Büchlein  barf  als  eine  nortrefflic^e  Beletjrung  über  bas 
IDefen  bet  beutfd^en  Spxadit  freubtg  begrügt  merben.  €s  cnti^ält 

3el^n  5inangIofe,  aber  3ufamtnenbängenbe  Kapitel,  bie  fic^  gleid?» 
mägig  burd?  fiebere  Be^errfd^ung  bes  Stoffes,  flare  €nttDxcf* 
lung  ber  Probleme  unb  (Sefefee  unb  frtfd^e  2Xnfd?auIic^feit  ber 
Darftellung  aus3eid?nen.  Diefe  Por3üge  mad^en  bie  Sd^rift,  3umal  an 

Belegen  unb  groben  nic^t  gefpart  mirb,  3u  einer  an3iet^enben  CeFtüre 
für  jeben  (Sebilbeten.  Kber  aud^  ber  (fac^mann  mirb  ben  Kusfüi^rungen 
nid^t  ot^ne  (Senug  unb  (Seminn  folgen.  Iltan  gel^t,  mie  ber  Perfaffer 
aus  eigener  reid^er  (Erfal^rung  I^eraus  feine  Kngc^ten  unb  forberungen 
formuliert  unb  bemüt|t  ift,  3ufünftiger  ̂ orfd^ung  ben  Boben  3U  bereiten . . . 

Das  <San3e  mirb  bet^errfc^t  uon  Dem  mieberijolt  ausgefproc^enen  £eit* 
geban!en:  Die  (Sefd^ic^te  eines  Polfes  ifi  3ugleic^  bie  (Sefd^id^te  feiner 

Sprad^e  unb  umgefet|rt.  So  uerbient  bas  Büd^Iein  marme  (Empfet^Iung." 
®.  C.  Citerar.  (Eentralbl.  f.  Ueutfd^lanb.  6.  ^908. 

£^aUtt>UduH0#  Pon prof.  Dr.  £.  Süttcriin.  8®.  5. mit 3aI^Ir. 
Kbbilbungcn.  (ßel^cftet  2K.  —   3^  ©riginallcinenbanb  KT.  \25 

„   .   .   .   €ine  gan3  uortrefflid^e  Orientierung  bietet  S.  mit  bem 
corliegenben  Büd^lein.  Der  bet^aglid^e  flug  ber  Kcbe  uereinigt  mit 
KIarf|eit  unb  Knfd?aulic^feit  ber  Dargellung,  fo  bag  aud?  ber 

f   ernerftet|enbe  mit  Pergdnbnis  folgen  fann.  ̂ rembartige  migenfc^aftlic^e 
Kusbrüefe  merben  möglic^ft  uermteben,  gut  gematjite  unb  oft  amüfante 

Beifpiele  aus  bem  Deutfe^en  unb  feinen  Dialeften  unterftüften  bie  ttjeo* 

retifd?en  Kusfut^rungen."  Unii>..prof.  Dr.  Ulbert  tZ^umh,  ßxantf,  .   (908. 
8 



[eE Spracht/  Citeratttr,  Kunft 

D«r $a0«tikrei$  der Dtbalungen*  r>on prof.  Dr  <s.  0I5. 
8^  ̂ 3^5.  (ßetieftct  2Tlarf  —   3n  ©rtginalletnenbanb  Xtlarf  ̂ «25 

„Dem  jungen  Stubiofcn,  ber  3um  erfien  XTlale  mit  ben  fragen  per- 
traut mad?en  tuin,  bie  jtc^  an  bas  Hibelungenlieb  anfnüpfen,  bürfte  es  eine 

cbenfo  miUFommene  (Sabe  fein  tute  bem  5d?ufmanne,  ber  por  ber  Ceftüre 

bes  liebes  mit  feinen  Zöglingen  bas  Bebürfms  füt|It,  inmenigenStun- 
ben  auc^  bie  neueften  (Ergebniffe  ber  forfc^ung  auf  biefem  (Sebietc 

por  ftc^  Porüber3iet|en  3U  laffen."  rteupt|iioiogifd?c  Blätter,  ̂ eft  X2.  1907, 

Von  (Seiieimxat  prof^  Dr.  K.  JTt.  XV evnev.  8   ̂59  5. 

mit  einem  porträt  (5el|.  XXI.  ̂   3n  0riginalleinenbanb  XXI.  \.25 
„<£ine  Por3ügIic^e  unb  3ugleic^  eine  mit  ber  (5ahe  Fnapper  unb 

Flarer  ̂ tnmeifung  ausgeftattete  füi^rerin  mirb  babei  H.  XIT.  XDerners 
!ur3e  lefftngbiograpl^ie  fein.  2Iuf  ](59  Seiten  ert| alten  mir  eine  fülle 
pon  2tnregungen  in  ftiliftifc^  fein  abgerunbetcr  form.  XPir 
begleiten  ben  Pic^ter  unb  Sc^riftfteÜer  burd?  alle  Stufen  feines  reichen 
IPirfens.  Den  mutigen  eifernen  Cljarafter,  ben  fraftPoUftcn  2lutor 

unferer  literatur  lernen  mir  Fennen  in  bem  gerabe3u  fpannenb  ge- 
fc^riebenen  Buc^e,  bas  uns  nic^t  mieber  loslägt,  wenn  mir  uns  il|m 
einmal  gemibmet  ̂ aben.  Unb  babei  ift  mit  bem  leben  Icffings  feine 
Pic^tung  beftdnbig  permoben  unb  ebenfo  lefftngs  (Slaube  unb  IPiffcn 

mit  ben  Schöpfungen  feiner  PichtFunji."  ©eij.  Hai  u.  matti?ias,  Heriin. 
monatsfd^rift  für  Ijöljere  5d?ulen.  I)e3embcr  ̂ 908. 

Das  klaSSISd>^  ^^iinar#  Donfriebrich  licnl^arjb.  8®. 

5.  mit  Bud^f d^mu(f .   <5ei(. XXI.  \. —   3^  ©riginalleinenbb. XXI.  \.25 
„€in  treuer  ̂ üter  fte^t  frife  lienharb  am  Cor  bes  (Sraltempels  ber 

ibealiftifchen  IPeltanfchauung  unferer  Flaffifchen  Kunft  pon  PPeimar. 
Unb  mit  tiefen  Begeifterungen,  mit  priefterlicher  UPeihe,  mit 

echter'XPdrme,  ein  mahr^uft  (SIdubiger,  mei^  er  uns  immer mieber  auf  bas  eiu3ig  (Eine,  mas  uns  not  tut:  bag  mir  bie  Seele, 
bas  IPefen  biefer  IPeimarer  Kultur  uns  ma^rhaft  innerlich  aneignen 
unb  bas  gan3e  tiefe  Cmpflnben,  bie  SicherlichFeit  unb  (Sewi^lieii  pon 
ihrer  poHFommenen  unb  höchften  Schönheit  unb  IPahrheit  in  uns  er- 

fahren. 3^  großen  linien  3eichnet  er  ben  €ntmicflungsgang,  ben  Kuf- 
ftieg  pon  friebrich  bem  (Srogen  unb  KIopjtocF  bis  3ur  Pofienbung  in 
(Soethe,  unb  legt  ben  IPert  unb  bie  Bebeutung  ber  führ  er  in  ihren 

Befonberheiten  bar.'"  Julius  ̂ art.  Der  Cag.  30.  mai  ̂ 909. 

I)etnnd)  von  RlelTt*  r>on  prof.  Dr.  aoettcfcn.  8<>. 

\b2  5.  BTit  einem  porträt.  (5et|.  ZU.  \. —   <5eb.  XXI.  \.25 
„(Eint  treffliche,  auf  felbpdnbiger  forfchung  ruhenbe  §u- 

fammenfaffung  unferes  IPiffens  über  Kleift  mirb  hier  geboten. 

Pie  Fnappen  Knalyfen  unb  dfthetifchen  IPertungen  ber  Pich- 
tungen enthalten  eine  fülle  bes  Zlnregenben;  por3üglich  mirb  bas 

echt  Kleijiif^e  in  ben  (Seftalten  bes  Pichters  peranfd^aulicht  unb  ein  Be- 

griff pon  feinen  pfychologifchen  unb  ftilijtifchen  ZlusbrucFsmitteln  gegeben." 
j.  X).  Könijsbecser  XlQjtm.  Leitung.  27.  mät]  X908. 



Spvaiffe,  £iteratuv/  Kunft 

flßu5tfeaUsd>e  BUdan0  and  6r|Ubun0  fum  masl- 
kalisd)^n  I^df^n*  DonprtoatboscntDr.^lrnoIbSdfßriftg. 

8®.  ̂ .60  5.  örofdjtcct 
2luf  tpcntgen  (Sebietcn  bcr 

Kunfi  Ijcrrfc^t  J^cutc  auc^  in  gc* 
bilbcten  Krcifen  folc^e  Unbtlbung, 
ipte  auf  bcm  ber  Xhufif.  Unb 

bod^  tfi  cs  beinai^c  jeber* 
mann  möglich,  {ic^  burcb 
Sclbfter3tci|ung  bic 

(Srunblagcn  mufifa' 

lifc^cn  Dcrjiänbntf* 
fesan3uetgnen*Die 
IDege  i{ter3n  wiU 

Pcrfaffcr  .btcfes 
3ud^cs  auf3eigen. 
€r  erörtert  3U* 

näc^ft  bie  Doraus* 

fefeungen,  (Srunb* 
lagen  unbgiele  bcr 
mufifalifd?cn  ̂ xU 
bung  unferer  §eit. 

GrandriB  der 
tDusihwUsen- 

$d)aft*  Don  prof* 
Dr.  phil.  et  mus.  ̂    u   g   o 

Htem ann.  8®.  ̂ 60  Seiten* 
(ßebunben  ZTIarf 

(Driginalletnenbanb  Xdaxt  \25 

^€tn  pt^änomenales 

lein,  auf  t60  Seiten  eine  3ufam* 
menfaffenbe,  in  bemunberungs* 
mürbiger  Üb  erftc^tlic^f  eit  auf  ge» 
rollte  üarftellung  ber  gefamten 

lUuJtfuHffenf^aft,  eine  €n3YfIo» 
päbte  uon  nie  bagemefener  Kon» 

3n  (Driginalteinenbanb  Xd.  \2d 
3crlegt  bas  IDefcn  bes  mufüalifc^en 
(Senuffes  in  feine  Beftanbteilc,  fuc^t 

ben  Kntcil  bes  (Scfül|Is»  unb  üor- 
ftellungsrennögens  f   Iar3ulegen 

unb  regt  auf  biefe  IDeifc 
bie  bilbungsfäl^igen  £efer 

3U  eigenem  Had^benfen 

unb  gefteigerter  Der» 
tiefung  in  bie  Hletjter» merfe  ber  Confunjt 

an.  So  bürfte  bas 

Büchlein  als  Be» rater  unb  ̂ ütjrer 

für  alle  Itlufif» 
freunbe  unb  als 
ein  Beitrag  3ur 

praftifd^en  nTujif» 

äjtljetif  Ijoc^miHfom- 
men  fein.. 

5entration  eines  ungetreu» 
ren  Stoff»  unb  ̂ beengebie» 
tesl  Der  bcrül^mte£eip3iger 

^   ^   inufi!gelel|rte ....  bcl|an» Uttso.b. pforkten.  biefer  feiner  er» 

paunlic^en  Krbeii 
ben  gan3cn  Komplex  uon  IPiffen» 
fc^aften,  bie  btenenb  ober  felbftdnbig 

in  ihrem  §ufammenfchlui  bie  mo» 
beme  Ülufifmiffenfchaft  hüben; . .   . 
Beiben,  ÜTujifer  mie  Htufüfreunb, 
Fann  Hiemanns  (Srunbrig  ber 

Ülufümiffenfchaft  als  ein  Buch 
uon  jtarfem  Bilbungsmert 
ni(ht  toarm  genug  empfohlen 
m erben."  5.  pf. 
^ambur^er  Ztad^rid^ten.  tlt.  30,  ](908. 

„Hicmann  oerfteht  es,  mie  fein  anbercr,  in  fnappefter 

^orm  ein  anfchaulichcs,  allerbings  nicht  für  oberpchli(hc  £efer  ge» 
eignetes  Bilb  3U  geben.  Der  ̂ fachmann,  bcr  ja  alle  (Erfd^einungen  bes 
£ctp3iger  (Selehrten  fennt  unb  ebenfo  auch  alle  feine  Knfichten,  finbet  in 
bem  neueften  Bücheld^en  eine  oortreffliche  Hcxchfchlagcgelegenheit  beren 

mertPoUfte  bie  £iteraturangabe  3U  ben  oben  angeführten  Ülaterien  ift." 
3.  U.  3nt«n.  Citfratnr  m,  XXx,  ̂ 5  «.  XB 
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(ßO|att#  Von  prof.  Dr.  ̂ erm.  5retlj.  von  bet  pforbten, 

8®.  H59  5,  2TEit  einem  porträt  bes  Künftlers  v.  Doris  Stod. 
(5el|eftet  ZUarf  —   3^  ©riginalleinenbanb  ZlTarf  \.25 

„Das  HTo3artbüd^Icin  unterfc^eibet  burd?  bic  lebcnbige  unb  an- 
fc^aulid?e  2lrt,  irie  in  tl^m  bas  £eben  unb  Sd^affen  bes  göttlid^en  IlTo3art 

bargefledt  n?irb,  ron  rieten  ber  in  le^ter  geit  erfd^ienenen  DTufifer* 
monograpi^ien  aufs  rorteili^aftefle.  Wenn  ber  Perfaffer  in  ber  Einleitung 
rielieic^t  nid?t  gan3  mit  Unred^t  fagt,  ba§  ino3art;  infolge  einer  mangclnben 
Kenntnis  bes  ron  il|m  <Sef(^affenen,  bei  aller  rermcintlid^en  fjod^ac^tung 
fd?ief  unb  einfeitig  beurteilt  mirb,  fo  ijt  gerabe  bas  rorliegenbe  IPerf 

geeignet,  auf  bem  IDege  3ur  richtigen  Erfenntnis  bes  IHenfc^en 

unb  Künftlers  KTo3art  ein  fieserer  f ül|rer  3U  fein." ungern.  muflFseitung.  25.  ITlärs  ̂ 909. 

B^rtboVCH^  Donprof.  Dr.  ̂ erm.  5reiI^.t)on  ber  pforbten. 

8®.  \5\  Seiten.  2Tüit  einem  porträt  bes  Künftlers  non  prof. 
5tu(f.  (ßel^eftet  2X1.  —   ̂ n  ©riginalleinenbanb.  2TI.  ̂ .25 

,,Ein  trefflid^es  Buc^,  bas  bie  fac^-  unb  5ad?fenntnis  bes  geiftreic^en 
Kutors  glän3enb  bofumentiert.  Diefer  t|at  bamit  ein  IPerf  gefc^affen 
oon  ein3igartiger  Hatur,  inbem  er  bei  aller  ̂ ülle  bes  (gebotenen 

bod?  nur  anregt,  fid?  mit  bem  grogartigen  „Beetl^oren-niaterial",  fomol^I 
bem  biograpl^ifd^en,  miffenfc^aftlid^en  unb  mufifalifc^en,  naiver  3U  be* 
fd^äftigen  unb  bamit  ber  0berfläd?Iic^Feit  mand^er  DTufiffreunbe  unb 
Kllmiffer  entgegenarbeitet.  XPat^rlic^  eintjerporragenbesPerbienjt, 

bas  nic^t  genug  an^nethnnen  ift."  3.  c.  rnufifai.  Hunbfd?au.  x.  ®ft  3ai}rg. 

„Ein  populär  gel^altenes  3uc^  über  einen  gewaltigen  Stoff  3U  f(^reiben, 
ift  nic^t  fo  leicht,  wie  riellcic^t  ber  £aie  glaubt;  um  fo  meljr  ift  ron 
ber  Pforbten  3U  beglücfwünfc^en:  es  ift  tt^m  gelungen,  wirHic^  für  £efer 
aus  ben  oerf^iebenften  Kreifen  3U  fc^reiben  unb  babei  boc^  bem  großen 
Stoff  bie  Ereue  3U  galten.  3^^^^  Beetljorenfreunb,  fowie  jeber 
reunb  ber  Kunff  übert^aupt  fann  feine  Ijelle  (freube  barüber 

ijaben."  Dr.  €gon  V.  KomorjYnsfi.  Die  Dtuflf.  J.  Uprill|cft  )1908. 

Rid^atd  Don  Dr.  (£ug.  Sc^mife.  8®.  ̂ 50  Seiten 
mit  einem  porträt.  (ßeb^.  2X1.  \. —   3^  ©riginalleinenbl).  2X1.  \.25 

„Die  Kbffd^t  bes  Perfaffers,  in  fur3en  gügen  ein  leb ensr olles 
Bilb  oon  bem  IPirfen  unb  Sd^affen  bes  großen  Dic^terFomponiften  3U 

entwerfen,  ift  it|m  roH  unb  gan3  gelungen.  Hod^  meljr,  eine  Heit|e 
pfyc^ologifc^er  unb  t^iftorifd^er  DTomente,  weld^e  ron  entfe^eibenber  3e* 
beutung  bei  ber  ̂ Beurteilung  XPagners  unb  feiner  IPerFe  ftnb,  treten 
neu  l^in3u  unb  bienen  als  orientierenbe  (f inger3eige  für  ben  beoba^tenben 
£efer.  3^  fünf  Kapiteln  3eigt  ber  Perfaffer  IPagner  als  Ittufifer  unb 
großen  Dramatifer,  als  Did^tcr  unb  Komponiff  3ugleid?.  Die  (grunb- 
lage  t|ier3U  bieten  it|m  bie  IPagnerfc^en  XPerfe.  IHöge  biefesBüd^- 
lein  ber  popularifierung  H.  XPagners  unb  feiner  Kunjl 

bienen."  caeUia.  rtr.  u.  xm. 
11 



3ürgerfun6e  •   Polfst^irtfd^aftslel^re 

PoUtik.  Don  prof^  Dr.  5ttcr*5omIo*  8^  \70  Seiten. 

(Selieftet  Xflaxf  \—  3n  ©riginalletnenbanb  2TIarf  ̂ .25 

,,^n  großen  §ügcn,  ßets  bic  t^iftorifc^en  §ufamment^ängc  Ijeraus* 
arbcitcnb,  gibt  cs  bte  (Srunbltntcn  einer  nJtffenfc^afiltd^en 
poHtif  unb  tn  feffelnbcr  IDcife  3tei|en  am  £cfer  bte  (Srunbproblemc 
ber  für  jebe  politifc^e  BUbung  uncntbcl^rltc^en  Staatslehre 
vorüber.  IDcfen  unb  §mec!,  Hechtfertigung  unb  typifcher  IDanblungs* 
pro3eg  bes  Staates,  feine  natürlichen  unb  jittlichen  (Srunblagen  mit 

bjinblirf  auf  geographifche  £age,*  ̂ amilie,  €he,  (frauenfrage  unb  Pölfer- 
funbe,  Staatsgebiet,  Staatsuolf  unb  Staatsgemalt  mit  ihrem  reichen 
Inhalt,  Staatsformen  unb  Staatsoerfajfungen  merben  geprüft  unb  ge- 
mertet.  HTonarchie  unb  Dolfsoertretung,  parteimefen  unb  ̂ mperialts* 
mus,  fur3  alle  unfere  §eit  bemegenben  politifchen 

fommen  3Ur  Sprache."  Commeniusbiatter  für  Oolfsersietjung.  ^eft.  ](6.  3al}rg. 

6tnfubrtm0tii  d.Red>tswt5$ensd)aft.  »onprof.Or 
Habbruch.  8®.  ̂ 355.m.2portr.  <5eh.HT.](.— 3n©rgIIbb.HT.](.25 
.w3n  einer  §eit,  in  ber  man  mit  He^t  bürgerfunbliche  Kennt» 

.   niffe  3U  einem  mefentlichen  Beftanbteil  unferer  allgemetnen  Bilbung 
3ählt,  ijt  uns  eine  (Einführung  in  bte  Hechtsmijfenfchaft  befonbers  voiU» 
fommen  . . .   Hicht  etma  einen  oberflächlichen  unb  bem  (Sebächtnis  bes 
£ehrers  balb  mieber  entfehminbenben  Kus3ug  ber  roichtigften  <5efe^es* 
uorfchriften  erhalten  mir  hier,  uielmehr  merben  uns  bie  rechtsphilo* 
fophifch^n  unb  rechtspolitifd^en  (Erunbgebanfen  bes  geltcnben  Hechts* 
3uftanbes  im  allgemeinen  unb  auf  ben  ein3elnen  Hechtsgebieten  im 
befonberen  bloßgelegt.  . . . .   €s  mürbe  3u  meit  führen,  hier  eingehenb 
bie  cfülle  ber  in  biefem  Buche  enthaltenen  Probleme  auf3u* 

3ahlen.  IDir  fönnen  nur  münfehen,  baß  es  uon  utelcn  gelefen  mirb." Deutfdje  Beamtenseitung.  Ztr.  2.  33.  3at)rgang. 

unb  ihre  Hefomt.  Don  prof.  Dr.  ID.  Kifch* 

8®.  Seiten.  (Seheftet  HT.  —   3^  ®riginalleinenbanb  HT.  ̂ .25 
„€in  prächtiges  Büchlein,  bas  IDefen  unb  Kufgabe  unferer  (Se* 

richte  gemeinrerjtänblich  barßeüt  unb  3U  ben  Heformfragen  in  fo  treff- 
licher, übcr3eugenber  unb  fachlid^er  IDeife  Stellung  nimmt,  baß 

ich  es  im  3ntereffc  bes  Knfehens  unb  beren  0rgane  gerne  jebem 

Deutfehen  in  bie  ̂ anb  geben  möchte."  Das  Keti?t.  Ur.  u-  ji908. 

Die  Deutsd>e  Retd>5verfa55ang*  »on  <Seit.  Hat  prof, 
Dr.  plj.  ̂ orn.  8».  \26  5.  (ßelj.  ZIT.  3tt  ©rtgbb.  ZH.  ̂ .25 

„Pie  Dorliegenbc  gemeinocrftänbliche  Schrift  bes 
Bonner  Hechtsgelehrten  macht  ben  £efer  in  leichtfaßlicher  flarer 
unb  prägnanter  Parftellung  mit  bem  IPefen  ber  beutfehen  Heichs* 
rerfaffung  befannt .   .   .   HIs  mtHfommene  Beigabe  ijt  bem  fehr  3U 

empfehlenbcn,  romperla^e  ror3ügIich  ausgeftatteten  unb  preismerten 
Schrift^en  ein  fur3er  Überblicf  über  bie  £iteratur  bes  Heichsftaatsrechts 
angegliebcri^  CUtrarifd}ts  gentralblatf.  Xtr.  X909. 

xa 



^ilr0eir!ttn6e,  Dotfswirtf^aftsle^re 

KolOHUH#  Von  VOivtl  Cegationsrat  Dr.^,5ct|ttee, 

Vovtvaqenbev  Hat  im  Kolomalamt  8®.  Seiten*  (ßet^eftet 

HIarf  H* —   3n  ©riginalleinenbanb,  Hlarf  \25 
,,Dcr  £cfcr  ftnbet  t)icr  vot  atlem  bas  oom  mirtfc^aftlic^en  (Scfic^ts- 

punft  IDefcntlic^e,  auf  amtlid^cs  ITtaterial  gcgrünbetc  Eingaben  über 
ben  gegcnipärtigen  Staub  ber  Hefiebelung  unb  ber  piantagcniotrtfd^aft, 
bes  Bergbaues,  bes  ̂ janbels  unb  ber  €ingcborenenprobuftton,  bes  €ifen* 
bat^nbaues,  ber  finau3en  unb  ber  Pern?aItungsorganifation  unferer 

Sc^U^gebiete."  Peutfdjes  Kclonialblatt.  XXx,  X7‘  XIX.  3aI}rgong. 

Volfeswlrt5d)aft  and  Staat*  Pon  prof,  Or.  C.  K inb  er. 
mann.  8®.  ̂ 28  5.  (ßeljeftet  23T.  Jn  ©riginallbb.  m.  ;(.25 

„JTlit  Hed?t  u)etft  ber  Derfafer  int  Porroort  auf  bie  XPt(^tigFett  bes 
Derftänbnijfes  ber  tPcd^felmtrfung  3ti)ifc^cn  Staat  unb  Polfsmirtfd^aft 
für  unfere  ̂ ttlgemeinbilbung  t^in.  Sein  Büd^Iein  n>in  uor  allem  über 
bie  uerfdptebene  Stellung  ber  Polfsmirtfc^aft  3um  Staat  im  £aufe  ber 
3al|rl|unberte  orientieren.  3n  feiner  allgemein  oerftänblic^en 
flarenParftellung  gibt  es  einen  €inblidP  in  bie  ITtitarbeit  ber  Polfs* 
mirtfd^aft  an  staatlichen  §ielen,  uor  allem  im  (Etatsmefen  unb  in  bie 
irtitmirfung  bes  Staates  an  ber  uolfsmirtf^aftlichen  Cätigfeit,  unb  3i»ar 
feine  birefte  burch  €igenprobuftion  unb  feine  inbircFte  bureb  allgemeines 

0rbnen  unb  pflegen  unb  burch  befonbere  ̂ förberung  ein3 einer  Siänbt»*^ Detttfd?e  Citeraturseitung.  ZTt.  16.  ](909. 

Die  6roBTtadt  unb  xtixe  fo3iaIen  Probleme.  Pon  profeffor  Dr. 
2l.H)eber.  8«.  ̂  8   Seiten.  (Sel|.  HT.  3n  (Örigbb.  HI.  ̂ .25 

„(Eine  intereffante  Einführung  in  bie  fo3ialen  Probleme  ber 
<5ro|ftabt,  bereu  Stubium  weiteren  Kreifen  nur  empfohlen  m erben  fann. 
3n  leicht  lesbarer  (Jorm  legt  ber  ilutor  bie  fulturelle  unb  fo^iale 
Bebeutung  ber  mobernen  (Srogftabt  bar  unb  führt  uns  nach  Betrachtung 
bes  Familienlebens,  beffen  flttlichcn  tPert  er  ins  rechte  £icht  rücft,  in 

bie  eigentlichen  fo3ialen  Probleme  ein,  in  bie  XPohnungsfrage,  bäs  Per- 
fehrsproblem,  bie  2lrbeitslofigfeit,  bie  2lrmut  unb  2lrmenfürforge  unb 

enbli^  bie  Polfsbilbung  unb  PolfsgefeHigfcit." DoIfstDirtfdjaftlidje  Blätter.  \8.  Uesember  t908. 

(Ditt^lftand  unb  feine  roirtfchaftlicheCage.  PonSynbifus 

Dr.3.lPerni(fe.  8^  \22S.  (Sel|. 2H. 3m (»rigllbb. HT4.25 

„3n  einem  fleinen  Bänbchen  .   .   .   führt  uns  ber  fach* 
uerftänbige  Perfaffer  in  faft  alle  gxa^tn  bes  ITlittelftanbes  ein, 

'   bie  in  ben  politifch cn  unb  mirtfchaftlichen  Cages!ampfen  3ur  Pebatte 
ftehen.  Cheorie  unb  präzis  fommen  ba  gleichmäßig  ßü  ihrem  Hechte. 
IPer  fleh  über  £age  unb  Statiftif  bes  XHittelftanbes,  feine 

feine  gufunftsausfichten,  feine  Entmitflung  pm  neuen  HTittelftanb  unb 
3ahlreiche  anbere  wichtige  Probleme  unterrichten  will,  bem  gibt  biefes 

prafiifcht  Büchlein  erwfinfchten  Huffchluß.  .   .   . 
Die  20.  Uesembet  j(908. 
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■I  Cefc^tc^te  unb  <0eO0V<t};>^{e 

n   ■ 

DU  frauenbewe0and  in  ilfren  mobernen  Problemen, 
üon  ̂ elene  Cange.  8®.  5.  (Sei).  ZH.  b —   (ßeb.  ZU.  ̂ .25 

,,lDer  fic^  flar  ircrben  tritt  über  ben  organifc^cn  gufammenijana  ber 
mobernen  ̂ frauenbeftrcbungen,  über  bte  man  fo  leicht,  je  nac^  3ufäfltgen 
(Erfal^rungen,  I|ier  3uftimmenb,  bort  rerbammenb,  urteilt,  ot|ne  fld^  3u 
rergegemrartigen,  bag  eine  bie  ahbere  rorausfe^t,  eine  mit  ber  anberen 

in  oen  gleichen  lebten  Urfac^en  3ufammenflief|t ...  ber  greife  3U  biefem 

inljaltsreid^en,  trefflic^  gefc^rtebenen Bu^e." 

(ßefcbicbte  unb  (ßeograpbi^* 
Der  Kampf  um  die  ̂ errsd)aft  Im  (Dlttelmeer* 
Oonprte.^X)o3.pr.p.^erre.  ^805.  (ßetj.ZlX.^. —   3n®rtgb.^.25 

„71ns  biefem  Überblitf  trirb  flar,  bag  ber  Perfaffer  ben  Ztnforberungen 
einer  überfic^tlic^en  2lnorbnung  bes  Stoffes  nnb  einet  gleich- 
mäßigen  Berüdfic^tigung  ber  mefentlic^en  €ntmi(fIungsmomente  roll- 
auf  gerecht  geirorben  ift.  3n  le^terer  ̂ inflc^t  tjat  er  neben  ber  poli- 
tifc^en  überall  and?  bte  fommer3iette  €ntmi(flung  gefc^ilbert,  luie  er  andf 

bie  Haffen-  unb  Hulturprobleme  ins  rechte  £ic^t  3U  fefeen  rerffanben  t|at." Deutfd^e  Citeratnrseitnng.  ttr,  3t.  t909. 

Die  babylcnisd)e  ©eifteskaltur  m   i^ren  s^teiiungcn 
3ur Kulturentroidlung  b.  ZlTenfcl^I^eit.  Von prof.  Dr.  IDindler. 

8®.  ̂ 56  Seiten.  (Seljeftet  ZUatf  —   (ßebunben  ZTlarf  ̂ .25 
„Pas  fleine  IDerf  bet^anbelt  bie^ülle  ron  XYtaterial,  tuie  mir  es 

nunmetjr  3ur  altorientalif^en  XPeltanfc^auungsIetjre  beffö^«,  in  über- 

fic^tlic^er  unb  3ugleic^  feffelnber  IPeife;  es  trirb  jebem  £efer,  ber  ftc^ 

für  biefe  (fragen  3u  intereffieren  begonnen  t^at,  ungemein  nü^Ii(^  trerben.** C.  rt.  rtorbbentfd^e  a.Qgem.  ̂ eitnng.  rtr.  287.  t908. 

Vom  6ried>entum  mm  ChriTtentam.  r>on  prof. 
Dr.  21.  Sauer.  8«.  ̂ 60 5.  (gel|.  23T.  3tt  ©rigllbb.  2H.  ̂.25 
3mmer  beutlic^er  erfennt  man  bie  groffen  §ufamment^ange,  bie 

3trifc^en  ber  tjetteniftifc^en  XPelt,  in  il|rer  äufferen  €rfc^einung  unb  iljrer 
inneren  Struftur  unb  ber  (5egenmart  beftet^en.  Sie  auf3u«igen  iff  bie 
intereffante  Hufgabe  rorliegenben  Buches,  bas  in  7   Kapiteln  betjanbelt: 

l.  ßetttnifdt  unb  QeÜenijHfdf.  2.  Der  I^eaenifcffe  Staat.  3.  Der  fieSeni^ifd^t  Staat. 
Die  göttlid^e  Derel}r«ng  Ultfanber  bes  <5ro§en,  bie  tieHeniftifc^en  ̂ errfi^erfulte.  6.  Der 
Übergang  ljeaeni^ifd?er  HeIigionsanfd?aunngen  unb  bes  Qerrfdferfiiltes  ins  rSmifc^eUeid^. 
6.  Die  Coangelien  als  t)i|lorif<^e  (I}HtlIen.  7.  ̂eaeniftifdfe  Heligion  in  ben  €oangeIien. 

Zur  KiiltargeTd>ici)te  Roms.  r>on  prof.  Dr.  Sirt. 
^6^  5.  8^  (5el|eftet  ZH.  \—  Jn  ©riginalleinenbanb  ZH.  ̂ .25 

„Birt  iff  nic^t  nur  ein  grünblic^er  Kenner  ber  Hntife,  fonbem  auc^ 
ein  glan3enber  Sci^riftftetter.  (f arbenprac^tige,  lebensburc^pulffe 

Bilber  3aubert  er  ror  unfer  g^eifliges  Huge.  IDir  burc^tranbem 
mit  ihm  bie  Sita%en  bes  alten  Horns,  betrunoern  bie  priraten  unb 

öffentlichen  Bauten  unb  beobachten  im  <5etrühl  bie  rorbeiffutenbe  PTenge." 
Doffifdfe  Seitung .   10.  3ali  t909* 
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9ei<S}ld}U  ttttfc  Ceogygy^i«  |»i 

H5mif4|er  jleifd^erlabett.  ^us  Carnet. 

R§tnlTd>e  Rlfltar  im  Bilde*  ̂ etausgegeben  unb  mit 
firläuterungen  pcrfeljen  von  Dr.  £amer.  \75  Tlhhilb,  auf 

90  Caf*  unb  6^  5*  Cejrt.  23rofdj*  2TI.  —   3n  ©rtginallbb*  2TI*  ](.25 

€tn  funftt^iftonfc^cr  2ttlas  für  alle  freunbe  ber  2lntiFe  unb  folc^c,  bte 

es  n>crben  luoücn.  Der  Herausgeber  fül^rt  uns  an  ̂ anb  eines  reichen 
anfc^aulic^en  Dlaterials  bte  uerf^iebenen  Sugerungen  römifc^er  Kultur 
fou)te  bas  antife  £eben  felbjt  im  3tlbe  uor  unb  3eigt  uns  nic^t  nur, 
was  römifc^e  Kunjt  unb  Krbeit  in  Hom  unb  Italien,  fonbern  auc^  in  ben 
übrigen  £änbern  bes  römifc^en  Heic^cs  uor  allem  in  Deutfc^Ianb  gcleiftei 

Dh5  A\tt  Roirie  Sein  IDerben,  Slül^en  unb  Oerget^en.  X?on 

profeffor  Dr*  (£.  ©iel;!.  \26  S.  ITlit  3aI|Ireict|en  Kbbilbungen 

unb  4   Karten.  ®et|eftet  JTl.  —   3^  (Driginallbb.  ZIT.  ̂ .25 

„Hom  feit  ber  Pölfermanberung  bas  magifd^e  §iel  unb  bie  5el|nfuc^t 
bes  Deutf^cn,  bie  emige  Stabt,  bie  einfl  bie  IDelt  bel^errfcbte,  il^r  ijt 
biefes  mertuoüe  Hüc^Iein  gemibmet.  3i|^  XDerben,  Hlüljen  unb  Dergeljen 
uon  feinen  erften  Anfängen  bis  3um  £nbe  bes  mefirömifc^en  Heic^es 
lernen  mir  Ijier  fennen  an  diarib  einer  flarcn  Darjtellung,  unterjtüfet 

uon  Bilbern  unb  Karten."  Uresbner  Unseiger.  nt.  3^1.  1909. 

IBohammed  und  die  Beinen.  üonptof.Dr.^.Hecfcn- 
borf.  80.  ̂ 38  5.  (ßcljcftct  m.  3n  ©rigmaUbb.  ilT.  \.25 

„Unter  ben  in  jüngjier  §cit  ftc^  mit  erfreulichem  (fortfehritt  mehrenben 
Darjiellungen  ber  islamifchen  Hnfänge  für  meitere  Kreife  nimmt  biefes 

Bu<h  eine  gan3  heruorragenbe  unb  befonbere  Stelle  ein." 
K.  eStttt,  UDienet  ̂ eilfd^tift  für  ̂ le  Knnbe  bes  motgenlanbcf.  Bb.  XXI. 



(0ef<^ic^ie  unb  <5eo0va)>^ie 

bet  ItTofdjee  ln  Kaiman.  Kus  ̂ ell. 

Die  Kultur  der  Hraber.  Von  prof.  Dr.  fj.  fjcii.  8« 
Seiten.  2Tfit  2   .Cafeln  unb  5al|Ireid]en  2lbbtlbungen. 

®el^eftet  2X1.  3^^  ©rigtnalleinenbanb  2X1.  \.2d 

„Piefc  Fur3  unb  ftraff  3ufammcngcfa§te  DarflcIIung,  btc  tro^bcm  an-  /- 
fc^auHc^  Kitb  lebenbtg  3U  fc^übcm  barf  mit  großer  ̂ reubc  u)tfl»  / 
fommen  gel^etßcn  ujerben.  ...  So  Iol|nt  cs  fid^  in  ber  Cat,  fic^  t^icr  tn 
bic  Pcrgangcn^ctl  3U  ucrfc^en,  unb  ber  Perfaffer  t)at  cs  trefflid^  ucr- 
ßanben,  uns  burc^  fiport  unb  3Ub  immer  neue  Szxizn  btefer  Kultur  3U  er- 
f^Iießen.  IHan  (erließt  bas  Buc^  ntc^t,  ot|ne  gau3  neue  Kufflarungen 
über  basIPefen  ber  (Sefamtfultur  erhalten  3U  traben,  unb  barf  bem  Kutor 
aud^  best^alb  banfbar  fein,  lueil  bie  Kraber  bo4  uielleic^t  in  ferner 

§uFunft  noc^  einmal  mteber  eine  l^eruorragcnbe  Hoöe  fptelen  merben." 
3.  K.  Hamburger  Itacbridjten.  6.  j^ebr.  r9lO. 

6rund|Sd^  Deutsd^en  Hltertamdkunde«  £>on  / 
prof.  Dr.  £{.  5if ct( er.  8».  5.  <ßelj.  2H.  ©rtgDbb. m   \.25 

„Wtx  Fünftig  barüber  unterrichten  miß,  melches  bie  Hauptfragen 
ßnb,  bie  bie  bcutf^e  KItertumsFunbe  3U  bcantmorten  h^t/ 
fchicbene  Umfragen  babei  3U  berücFfichtigcn  ßnb,  ber  greife  3U  fifchers 
Büchlein.  (Er  mirb  hi^^  IPünfche  erfüllen  Fönnen.  Itlit  biefen 
tPorten  ift  bem  Buche  eine  Cmpfehlung  erteilt,  bic  man  in  ber 
Cat  fonft  Feinem  anberen  IPcrFe  ber  gefamten  miffenfehaft- 
licbenunbpopulären £iteratur  aufbemcSebieteberbeutfchen 
KItertumsFunbe  3uteil  metben  taffen  Fann.  Jifcher  h^t  Hecht, 
menn  er  in  bem  Pormort  betont,  baß  es  eine  anbere  Parßeltung  bes  gan3cn 
(gegenßanbes  3ur  geit  nicht  gibt.  prof.  Dr.  Cauffet.  ̂ ronff.  gtg.  xxx.  \07.  1909. 
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(0ef(^{(^le  utt6  <0eo0vap|ri< 

6t5|ett  and  Or^esd^id^te  des  (Oensd>en*  von  ptof. 
Dr.  3.  poplig.  8^  ̂ 50  Setten  mit  sal^Ireid^en  Stbbilbungen* 

(ßel^eftet  TXlaxt  —   3^  ©rigmalleinenbanb  Xflaxi  \25 
3üb  bcr  prat|iportfc^cn  €ts3ett  jicHt  bcr  Pcrfaffcr  vot  unfcrm 

(ßctfl  auf,  tote  cs  für3cr  unb  cinleuc^tcnbcr  bem£aicn  looljl  feiten 
geboten  lourbe.  *   .   .   €infac^  im  Stil  nnb  boc^  anregenb  genug,  um  felbji 

älenfc^en,  bte  jid?  auf  btefem  (Sebtete  ber  tOiffenfe^aft  fremb  unb  un- 

bel^agltc^  ful|len,  fcjfeln  3U  fönnen."  h.  m.  Uatnt  u.  ̂ o«s.  te.  3at}rg. 

Dw  Hlp^tle  Oonprti:)atbo3ent  Dr.5*2Hacl^aöef.  8®.  ](5](  Setten 
mit  3at^Ireid^en  Profilen  unb  typifdien  £anbfct|aftsbilbern.  <8e- 

bieftet  iHarf  —   3^  ©riginalleinenbanb  ZHarf  ̂ .25 
„Per  Perfafer  bes  IPerfc^ens  I^at  es  in  ausge3eic^neter  IPetfe 

oerjtanben,  aud?  ben  Hic^tfac^mann  in  bte  oermicfelte  Ceftonif  bes  ̂ Ipen* 

gebirges  etn3ufül|rem  Zladj  einer  lopograpI)ifc^en  ̂ efc^reibung  bes  ̂ Hpen* 
gebietes  folgt  in  überftc^tlic^er  Parftellung  eine  IDürbigung  ber  Klima* 
mobifIFationen.  3^1^  f<^Ii^§t  flc^  fad^Iic^  unmittelbar  ein  Kbfc^nitt  über 
XPaffer  unb  €is  in  ben  KIpen  am  Kuc^  bas  pfIan3enFIeib  ber  KIpen, 

mit  ben  oerfc^iebenen  ̂ öl^engrcn3en  ber  Pegetationselemente  3eigt  beut* 
li^e  Kbl^dngigFeit  oom  ̂ öI|enFIima.  Pas  lefete  Kapitel  bes  Buches  ift 
bem  IHenfd^en  in  ben  KIpen  unb  ber  mirtfc^aftlic^en  Kbl^ängigFeit  bes* 
felben  oon  ber  umgebenben  Hatur  gemibmet   Pas  ̂ ud?  Fann 
jebem  (freunbe  unferes  Hochgebirges  auf  märmfte  empfohlen 

merben."  €.  merttj.  geitfdjr.  ber  <SefeHfd?aft  für  €rbfunbe  ju  Berlin.  XXx.  h   Xm. 

Die  Polarvclfeer.  Pon  Dr.  H*  23vl|an,  Kbteilungsuor- 
ftanb  am  2Tlufeum  für  PSIFerFunbe,  ̂ ambnxg.  8®.  \^S  Seiten 

mit  ca.  200  2tbb.,  2   Karten.  (6e^.  PT.  \. —   3^  ©rigUbb.  PT.  j(.25 
„PTit  ber  burd?  bie  äugeren  Derhältniffe  hi^*^  gebotenen  Kür3e,  aber 

bo^  in  infiruFtioer  unb  r>erhältnismä§ig  reichhaltiger  Parftellung 
führt  ber  Perfaffer  bes  Fleinen  Pud^es  bie  PöIFer  bes  h^hett  Porbens 
in  ihrer  materiellen  unb  geiftigen  Kultur  oor. . . .   Pie  Cafeln  enthalten 
ettoa 200 gut ausgemählte Kbbilbungen  nach  benbeftenPorlagen... 

Solche  aUgemeinoerftänblich  unb  lesbargehaltenen  unb  bie  hoch  loiffen- 
fchaftliche 
Perläglich* 
Feit  u>ah‘ 

renben 

Schriften 
u)ie  biefe 
Fönnen  ber 

PöIFerFun* 
benurnü^* 

lieh  fein." (Slobus. 
Ur.  22. 

Bb.  XCVI.  vemraum,  jcmi]ejpr.  o   jqan. 17 



Zoologie  un5  3otamf 

Hnleitaiij)  $u  |oolo0iTdben  Beobad)tan00n«  Vonpxot 
Dr.5, 8^  1(605* tn*5aljlr.2lbb.  (ßcBi.ZU.^*—  0rtg6b*2TI.^*25 

Das  ̂ üd^Ietn  xpiU  ben  gebilbeten  £aten  5U  einer  planmäßigen  Se« 
obac^tung  ber  Ciermelt  anleiten,  inbem  es  il^n  in  bie  wic^tigften  i^iersti 
geeigneten  ITtetl^oben  einfüt|rt  unb  iljre  2lnn>enbung  in  ber  Praxis  jeigi 
€s  iß  ein  unentbel^rlic^er  Hatgeber  für  jeben  Haturfreunbl 

D^r  Seine  5ormu*  fein  23au  unter  bem£influ|  ber 

äußeren  Dafeinsbebingungen*  Pon  priuatbos*  Dr.  (EugenZteres* 

beimer.  8®*H405*m.5abIr*2lbb*u.8Caf*  <ßel|*2n.^*— ©rgn&*^*25 

„Der  Per» faßer  gibt 
nic^t  eitna 
eine  trodene 

fyßematifc^e 2lnf5Üt)Iun<| 

unb  Hefc^ret* 

bun^berrer* 

fj^tebenen 

Qlierformen, 
fonbern  fein Streben  gelft 

bat|in,  oiefe 

feinen  £efern 
aus  t^rer 

Kaempfferia  Kaempfferi,  Die  Hiefenfrabbe.  2lus  Uerestieimer.  €ntU)i(f* 
lungs»  unb 

£ebensgef^ic^te  3U  erHären,  3U  3eigen,  meieren  €inßug  bie  um^ebenbe 
XVtlt  aujf  bereu  Hau  ausgeübt,  unb  melc^e  He3iel|ungen  ßd^  baraus 
3U)if(^en  (Oer  3U  (Eier,  3U  ben  pßan3en  unb  ber  übrigen  lebenben  unb 

nic^t  belebten  Hatur  ergeben  müßen."  uus  ber  Heimat,  ̂ eft  6.  ̂ 909. 

Die  $att0etiere  Deutschlands*  £>on  prioatbosent  Dr. 
e   n   n   t   n   g   s.  8   ̂7^  Seiten  mit  3aI^Ir*  Hbbilbungen  unb  \   CafeL 

(ßelieftet  ZTlarl  3n  ©riginolleinenbanb  ZITarf  ̂ .25 

,,Diefe  €igenfc^aften  3U  mürbigen,  fc^eint  uns  ber  Perfaßer  bes  uor^ 
liegenben  Hüc^Ieins  befonbers  berufen  3U  fein,  benn  er  reremt  bie  gan3 
gebiegenen  Kenntniffe  bes  goologen  mit  bem  liebeuoHen  Hlide  bes  Zlatur» 
freunbes,  ber  ein  rein  ibeeHes  3^tereße  t|at  an  ber  (Ertjaltung  unferer 
Sliermelt,  er  unterläßt  es  aber  baneben  nic^t,  ßets  auc^  beren  wirtf^aft» 
lic^e  Hebeutung  roll  3U  mürbigen.  So  ßnb  bie  in  unferem  Hänbd^en 
gegebenen  Scfailberungen  nic^t  tiwa  trodene  30oIogifc^e  Hefc^reibungen, 
fonbern  aus  bem  rollen  Ceben  gefc^dpfte  Ztaturbilber,  bie  in 
gleicher  XPeife  ben  ̂ orfc^er  mie  £aien,  ben  3äger  mie  ben  Ztaturfreunb 

feßeln  ir erben*"  »nb  3afbstitnn0.  Ur.  B.  9.  3al)rgan§* 
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■   H- Soo(o$ie  nnb  ̂ otanif 

Hnteitati0  |ur  B«obad>tuii0  der  Vogelwelt*  Don 
prteatbojettt  Dr.  ̂ tmmer.  8®.  Ztlit  ̂ al[lveiditn  2tbbtlbungen. 
(ßebeftet  UTarf  —   3^  ©rtgtnalletnenbanb  TXlaxt  ̂ *25 
Das  Büd^Iein  cntljalt  3um  großen  Cetle  tn  eripeitertcr  ;form  bic 

IDtnfe,  bie  bcr  Perfaffer  aUjdtirlic^  feinen  Schülern  auf  ben  ornttl^olo* 
gtfc^en  €5!urjtonen  gibt.  tPie  es  aus  ber  prajis  heraus  gefchrtebcn  ift, 
fo  ift  es  aud?  für  bie  prajis  bejiimmt:  €s  foß  fein  Kompenbium  bcr 
©rnithologie  fein,  fonbern  Einleitung  für  ben  praftifc^en  Beobachter 

braußen  in  IPalb  unb  felb  bieten.  Der  Perfaffer  hofft,  baß  bas  3ü^- 
lein  nicht  allein  als  Einleitung,  fonbern  auch  als  Elnrcgung  3um  Beob* 
achten  unferer  Pogelmelt  gute  Dienffe  leiffet* 

Cler-  und  pflan|etileben  de$  (Deeres.  Don  prof. 
Dr.  Et*  Etatl|anfof|n*  8^  t3^  5*  mit  t   färb*  u.  2   fcbroar3en 

Cafeln  forotc  3at^Ir*  Elbb*  (ßel^*  EH*  t* —   2^  ©rtgllbb*  EH*  t*25 
Dies  Buch  gibt  eine  überfichtliche  Darfteßung  bes  reichen  £ebens,  bas 

aße  Schichten  bes  DTeeres  ron  feiner  0berfläche  bis  hmob  3U  ben  größten 
Ciefen  beuolfert.  €s  u?erben  hier  bem  £efer  bie  Elrbeitsmethoben  unb 
iforfchungscrgebniffe  ber  mobernen  03eanographie  uorgcführt,  bie 

beffrebt  ift,  bie  Kette  non  Bc3iehungen  flar  3U  legen,  »eiche  bie  unfehein- 
barffen  Peranberungen  bes  EPaffers  mit  ben  £ebensaußerungcn  bcr 
hö4ftorganifierten  Seetiere  uerbinbet,  unb  bie  bamit  in  oas  praftifche 

£cben  übergreift,  inbem  fie  auch  bic  fifche  3um  (Segenftanb  ihrer  ̂ or* 
fchungen  macht,  ein  €r3eugnis  oes  DTeeres,  bas  manchem  £anbe  €rfa^ 
für  bie  Unfruchtbarfeit  bes  Bobens  gibt.  Bei  bem  ffdnbig  ffeigenben 
3ntcreffe  für  aße  fragen  ber  KTceresbiologie  »irb  basrei^  ißuftriertc 
Bänbchen  ficher  aßen  ETaturfreunben  »ißfommen  fein. 

£end}tenbe  5ifd?e.  Uns  riatl)onfo^n,  tCler*  nnh  pflansenleben  bes  XHceres. 
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§oolo0ie  un5  ̂ otanif 

Oerbreitungsmittel  ber  5rüd|te  unb  Samen.  2Xus  Hofen. 

Das  SAmarotjertam  im  Cterreidb  unb  ferne  Sebeu- 
tung  für  i>xe  2trtbilbung/  Don  prof,  Dr.  £.  v.  (6 raff.  8® 

\565.  mit  5at^Irctd]cn  2lbb.  (ßel^.  7X1.  —   3n  ©rtginallbb.  ZIT.  \.25 
„Per  fd?on  riclfac^  bei^anbcltc  Stoff  finbet  l^ier  ron  einem  IlTetfter 

miffenfcl^aftlic^er  (forfd^ung  eine  ausge3etc^nete  !Iare  Parftellung, 
mobet  befonbers  bie  allgemeinen  ^fragen,  fomeit  es  ber  befc^ränfte 

Umfang  geftattet,  eingel^enb  berüeffid^ttgt  tnerben." 
prof.  Dr.  H.  ̂ effe  (ttübingen).  monatsI)cft  f.  b.  not.  Unterr.  j(908.  Hr.  6. 

Pftai1|^!106O$taphu«  Don  prof.  Dr.  p.  (Sraebner. 

j(60  5.  mit  5al|lr.  Zlbb.  (5el|cftet  ZIT.  —   3^  0riginaIlbb.  ZU.  \.25 

„Xnit  einer  maleren  Kunftfertigf eit  ffnb  i|ier  auf  bem  fo  eng* 
begren3ten  Zlaum  bie  pffan3engeograp(|ie  unb  bie  il^r  innigft  rerfnüpfte 
(Jormationsbiologie  untergebrac^t  morben.  3e^t  iff  jebem  UTenfe^en 

ijinreid/enbe  (Selegenl^eit  gegeben,  pd?  in  ‘Kux^t  über  bas  in  Hebe  fteljenbe 
(Sebiet  3U  orientieren."  €.  Hott},  ̂ aöe.  ©lobus.  Hr.  n.  Hb.  xxvii. 

Hnleitung  |or  Beobad>tang  der  pftan|enwett. 
Don  prof.  Dr.  5.  Zlofcn.  8®.  Seiten  mit  sal^Ireid^en  Zlbbtb 
bungen.  (Seb^eftet  ZIT.  —   3^  ©riginalleinenbanb  7X1.  \.25 

„Piefes  Bud?  begnügt  pc^  nic^t  bamxt,  bem  £efer  eine  Heilte  ron 
ZDinfen  unb  He3epten  3ur  Beobad^tung  ber  ein3elnen  Pffan3en  ober  , 
pffan3enfamilien  3U  geben,  fonbern  es  pellt  pc^  bas  fc^öne  §iel,  ben 
Ztaturfreunb  bie  pflan3en  rerpel^en  3U  lehren  in  il^rem  Kampf 

ums  Pafein  unb  il^rcr  Steüung  im  <5anizn  ber  belebten  Zlatur.  Pie  Par*  .1  'J 
pcllung  ip  ftets  00m  biologif^en  (SePd^tspunft  beljerrfc^t."  -fl 

Kosmos.  S.  Qeft.  f9lO.  .   t   ̂ 
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ij  §oolo0te  un6  ̂ ciaitif  |i 

Befruchtung  und  Vererbung  im  Pflanzenreiche^ 
Port  profeffor  Dr.  (Sief  entsagen.  8®  \56  5*  mit  sal^Ir.  2lbbtlb. 

(Selieftet  XlTarf  —   3n  ©rtginallemenbanb  TXlavi  ̂ .25 
^3)er  Perfaffer  ̂ at  cs  mit  €rfoIg  ücrfud^t,  ein  tieferes  Perftänbnis 

für  bas  €nttt?trfIungsprobIem  tm  Pfi[an3enrei(^e  in  feinem  §ufammen< 
bringe  mit  ber  Befrud^tung  unb  Pererbung  3U  merfen  .   .   .   Pie  2lrt  ber 
Parftellung  mirb  bas  mit  guten  2lbbtlbungen  ncrfcl^enc  Buc^  jebem  für 

Haturmiffenfd^aft  3ntereffierten  3U  einer  angenel)men£eftüre  mad^cn." 
^ül]lings  Canbmirtfdjaftl.  geitung.  XXx,  20.  ̂ 908. 

Phanerogamen  (Blütenpflan3en)*  Pon  prof*  Dr.  (£.  (Stlg  tu 

Dr.2HufcbIer.  ^725*m.3ab|Ir.2lbK  (Sel^.Zn^* —   3n ©rtgllb4*25 
„IPer  bics  \72  Seiten  jtarfe  Bänbc^en  gelefcn,  mirb  ben  beiben  Per* 

faffetn  voUe  2InerFennung  3oHen  müffen,  ba§  fie  es  nerftanben,  auf  fo 
bef(^ränftem  Haumc  bas  gemaltige  (Sebiet  ber  pijanerogamen  fo  über- 
fic^tlic^  unb  erfc^öpfenb  3U  bcl^anbeln.  2tuf  eine  fut^e  €inleitung 
über  bic  mefcntlid^jtcn  (3efldftspunfte  ber  mobernen  Pjfan3enfunbe,  bie 
(Sefc^Icc^tsoerljältniffe,  Befruchtung,  frucht  unb  Samenbilbung  bei  ben 
Blütenpflan3en  folgt  bie  Schilberung  ber  bebeutenbften  (familien  bcs 
pfl[an3enreiches  nid?t  nur  ber  einheimifchen  flora,  fonbern  aus  allen 
(Sebieten  ber  (Erbe,  fomeit  cs  fleh  Hu^*  ober  2Ir3neigen?ächfe 
hanbelt ...  Da  andf  bic  gierpflan3en  berücffichtigt  ftnb,  eignet  fich  bas 

lPer!chen  insbefonberc  auch  für  Gärtner  unb  Blumenliebhaber  jeber  2lrt." 
Deutfdjc  ®ärtner*geitung.  Ztr.  |2.  7.  3at|rgang. 

Kr3^tOgam^n  (2tlgen,  pil3C,  5I^cI)ten,  BToofeunb  5arnpflan3cn). 
prof.Dr.XnSbius.  ^685.m.3at|Ir.2lbb.  (Sch.BT.^. —   (8eb.BT.\.25 

,,Piefer  Aufgabe  h^*^  Perfaffer  in  anerfennensmerter 
IPeifc  unter3ogcn.  XPas  er  auf  ben  :(68  Seiten  bes  Buddes  bietet, 
gibt  nicht  nur  einen  guten  Überblirf  über  bas  ausgebehnte  (Sebiet 
ber  Kryptogamenfunbe,  fonbern  ermöglicht  bem  £aicn  aud?,  ftdh  in  einem 
fleineren  (Sebiet  bic  erften  Kenntniffe  an3ueignen,  auf  (Srunb  beren  er 

bann  mit  b^ilf e   oon  ausführlicheren  £ehrbüchern pch  meitcr  einarbeiten fann.*^ <5.  Cinbaa.  Deatfdje  Citeraturseitang.  ](0.  3ati  1909. 

Die  Blüten  ber  nabeltiolsgeroädjfe.  Uns  (Siefenijagen,  Befrud?tang  anb  Bererbang. 
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■3  un{>  öotantf 

Zimmer-  and  Balkonpflanzen^  Von  paui  Dannen* 
bexg,  ftäbtifdjer  (Sarteninfpeftor.  j(66  5.  mit  5al|Ir.  2tbbilbungen 

nnb  \   Cafel*  (5el|eftet  ZH.  —   3n  0rtgtnaneinenbanb  2TI.  ](,25 
ber  Haturmiffcnfc^aftlcr,  fonbertt  bcr 

praftifd^c  (Särtner  ergreift  bas  IDort  unb  let^rt 
uns  feine  Kuttftgrtffe  unb  Qanbferttgf  eiten.  2tbcr 
berDerfaffer  ift  auc^  ber  äfti^etifcb  gebilbetegüd^ter,  bem  es 
nirf^t  auf  bte  €r3telung  botanifd?  merfnJÜrbigcr  ober  feltener 
guc^terfolge  anfommt,  fonbern  ber  immer  mieber  betont, 

ba§  bie  Blumenpflege  ein  Stücf  Kultur  unferer  XPotjnung 
im  außen  barfteöe.  Das  Buc^  fei  jebem 

Blumenliebt|aber  angelegentlic^ft  empfohlen." 
päbagog.  Heform.  ^ebt.  X909. 

„Die  flare,  fc^Iic^te  Darftettungs* 
meife  unb  ber  enorm  billige  preis 

merben  bas  Bud?  als  ̂ ausfreunb  in 
jeber  Familie  millFommen  fein  laffen. 

£eljrern  unb  letjrerinnen  fei  bas  IDerf 

angelegentlid?fl  cmpfot|Ien.  ̂ nx  jebe  Dolfs* 
unb  Sd^ulbibliotl^ef  ein  unentbet|rlic^ er  Hat- 

geber. Der  Hausfrau  mirb  es  eine  Ijerr- 
lic^e  XDeit^nac^tsgabe  fein,  uon  beren 

Stubium  bie  gan3e  Familie  Hu^en  3iel^en 

mirb."  C.  (Bbfe.  preii§.  Celjrers.  Xtr.  290.  X908. 

Sttrflinge  im 

IDaffct: 

€feu,  (DIeanbet 
©ttmmibaum. 

Uus  Dannen  = 
berg. 

2ins  bem  €rbarten  unb  XlTifc^ungen 
Düngung.  Begießen.  Blumentifc^e,  Contöpfe, 
pf(an3enFübeI.  Das  Blumenfenfter.  ppan3en 
für  bie  uerfc^iebenen  3^^^’^^3^^ten  ufm. 

mit  maitebaufd? 

gefd^Ioffenes  Hca* gensrd^rd^en ,   in 
meldjemfid?  ettoas 

f(i?räg  erfiarrtc 
Xtäi)rgelatine  be» 

finbet. 

Uns  miei}e, 

Bafterien. 

Die  Bakterien  and  ihre  Bedeu- 
tung im  prakti$d)en  lieben.  x>on 

profeffor  Dr.  2TlieI|e.  8®. 
Seiten  mit  3aI|Ireid^en  Hbbilbungen. 

®el^,  2H.  —   3^  ©riginaffeinenbb.  7X1,  \25 
„€s  ifl  halber  bem  Buc^  Perbreitung  3U 

münfc^en,  namentlich  iß  es  £anbipirten,  ferner 

ben  Hahrungsmittelgemerbetreibenben ,   Haus- 
frauen unb  DTüttern,  fomie  £ehrern  fe^r  3U 

empfehlen ;   auch  bürfte  es  ßch  als  Unterlage 

3U  Porträgen  in  ̂ fortbilbungs-  unb  ähnlichen 
Schulen  oortrefflich  eignen.  Die  Zeichnungen  ftnb 
flar  unb  beutlich/  nnb  trofe  ber  guten  Husßattung 

iß  ber  preis  bißig." Citcrurifchtf  ^entralblatt  fflr  Dentfd^Icinb.  XXt,  8.  1909. 
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(5efunbE)citsIeI^re 

Dev  Stoffwed^fel  in  ber 

Ztatur.  Von  prof.  Dr.  S*  23*  Sil^rens* 

8   ](59  Seiten  mit  2lbbtlbungen.  (ßel^eftet 

in*  l—  (ßebunben  IH*  ̂ *25 

„IDiffenfc^aftlic^  mtb  populär  sugletc^  5u  fc^reiben 
ift  eine  Kunjt,  bte  ni^t  uielen  gegeben  tfi  ̂I^rens 
i)at  fic^  als  ein ITXeifter  auf  biefem  (Sebiete 
erliefen,  llud?  bie  uorliegenbe  Schrift  3eigt 
bte  uielen  Por3üge  feiner  flaren  Darftellung  unb 

päbagogifd/en  Umfid^t*  0l|ne  befonbere  Kennt* 
niffe  uorausjufe^en,  bet|anbelt  er  bie  d^emifc^en 
(Erfc^einungen  bes  Stoff  tu  ec^fels  unb  beft^reibt 
bie  (Eigenfdpaften ,   Bilbung  unb  Parfteliung 

unferer  Hai^rungs*  unb  ̂ enugmittel.  Das 

Buc^  fann  aufs  bejte  empfoi^Ien  luerben*" 
Ci)emifer*geitun9  (908.  28.  UtSrs. ne^ltaut  bes  ̂ rofd^aitges. 

Uns  Ulangolb. 

Dertnei15d>Ud)eOr0anl5nia5  unb  fme  «efunbcrljaltung. 
üon  ©berftabsarst  unb  priuatbosent  Dr.  21*  IHenser.  \60  5* 

mit  3al^Ireid?en  2tbb*  (5et|*  IH*  —   3n  ©riginallbb*  IH*  1*25 
„(Zin  folc^er  treuer  Hatgeber  ifi  bas  uorliegenbe  Büchlein*  3n 

meijtertjaft  flarer  Darjtellung,  burd?  3at|Ireic^e  Kbbilbungen  unter* 
ftü^t,  gibt  es  feinen  £efern  3unäd?fi  einen  tiefen  (Einblicf  in  ben  Kufbau 
unb  bie  Ceiftungen  bes  menfd?Iid?en  Körpers   Had^bem  n?ir  auf 
biefe  IDeife  ben  menfd^Iid/en  (Organismus  fennen  gelernt  l^aben,  merben 

mir  in  einem  meiteren  Kapitel  in  bie  Kran!i)eitsurfac^en  unb  it|re  Der* 
Ijütung  eingefül^rt,  mobei  befonbers  bie  aUgemeine  Hygiene  ber  Cebens* 
meife  erörtert  merben*  *   *   *   KU  biefe  Kusfüi|rungen  aber  ünb  für  unfer 
IDoi^I  uon  grunblegenber  Bebeutung,  bag  mir  bas  Büchlein  in  jebem 

f^aufc  miffen  möchten."  Uatur  unb  Knitur.  (6.  3uni  (909. 

D^S  D^fV^HSyTt^m  unb  bie  SdiablxdiUxien  bes  tdgli(i|en 

£ebens*  Don  profeffor  Dr.  p*  Sd^ufter*  8^  ̂ 37  Seiten  mit 

3ab|Ireid^en  Kbbilb*  ©eljeftet  2H*  —   3n  0riginallbb*  HI*  ̂ *25 

„Das  uorliegenbe  Büd^lein  enthält  fe^s  ausge3eid?nete  flarcDor* 
träge  *   *   *   *   (Es  bel^anbelt  nac^  einem  Überblid  über  ben  Bau  unb  bie 
funftionen  bes  Heruenfyflems  bie  5d?äblic^f eiten,  bie  basfelbe  treffen 
fönnen,  ferner  bie  IDirfung  ber  (Sifte,  insbefonberc  bes  CCabaFs,  bes 
KIFoIioIs  unb  bes  Itlorpi^iums,  bie  Bebeutung  ber  Unfälle  für  bas 

Zten?enfyftem,  bie  €inmirFung  geiftiger  Dorgänge  auf  !örperlid?e  ̂ unf* 

Honen  unb  fd^Iieglic^  bie  folgen  ber  geiftigen  Überanjtrengung*" 
Cittrarifd^es  Ueutfci^Ian^.  Ut.  (2.  (909. 



I 

<0efun^^eits(e^te 

Sinn^SOfgatl^  unb  tt^re  5unftionen.  Von  prbat- 

bo5cnt  Dr.  med.  et  phil.  (Ernft  2TlangoIb*  8®.  ̂ 55  5,  m.  5aI|Ir. 
Jlbbtlbungcn*  (ßeljeftet  Zfl.  ](. —   3n  ©rigmallemenbanb  2TI.  ̂ .25 

„VOas  bcr  Perfaffer  am  S^Iuffc  (jetncr  Voxxtbt  als  Xümifc^  ausfpnc^t; 
ba%  es  feiner  DarfleHung  gelingen  möge,  m   rec^t  nielen  iijrer  £efer  ein 
tieferes  3ntereffe  für  bie  IPerf3euge  unferer  Seele  unb  iljrer  ̂ unftionen 
3U  ermerfen,  ift  iljm  im  nollen  IHage  geglücft.  Die  2tnatomic  unb 

pi^yjiologie  ber  ein3elnen  0rgane,  bie  mic^tigjten  Ci^eorien  über  bie 
lDir!ung  ber  Hei3e  auf  bie  peripl^erifc^en  Ceile  unb  über  bie  Umfefeung 
biefer  Hei3e  in  €mpf!nbungen  in  ben  3entralen  Sinnesorganen  merben 

in  ausge3ei^net  überfic^tlid^er  unb  flarer  IDetfe  uorgefüijrt 
unb  überall  mirb  beutlic^  jjalt  gemacht,  mo  bie  (forfc^ung  mit  relatio 
fidleren  Hefultaten  3um  rorläu^gen  €nbe  geFommen  ift.  DTöge  bas 
Buc^,  bas  ein  meiterer  glan3enber  beweis  ift  für  ben  tPert  ber 
Sammlung,  inneri^alb  ber  es  erfd^ienen  ijt,  red^t  uiele  £efer  finben,  ü^re 

inüf|e  mirb  reic^Iic^  belot^nt  merben." 
giConrab  Roller,  päbagog.  Heform.  Zit.  52»  35.  3öJ|rgang. 

Die  Volkskranhhelteii  und  ihre  Bekämpf un0. 
Don  prit>atbo3.  Dr.  VO»  KofentI|aI.  \68  S»  m.  3al|Ir.  Tibbxlb» 

u.  Diagrammen,  (ßel^eftet  2tT.  \» —   3^  ©riginalleinenbb.  2X1»  \»25 
„Da  bie  Beteiligung  im  Kampfe  gegen  bie  Dolfsfeuc^en  pftic^t  eines 

jeben  ift,  unb  Ijierbei  bie  "Kenntnis  uon  ber  Hatur  jener  XlTeufd^en* 
rernic^ter  eine  HotmenbigFeit  bilbet,  fo  barf  man  ein  populäres  Wexf 

wie  bas  uorliegenbe,  meld^es  in  allgemeinoerjtänblid^er,  fac^* 
Funbiger  unb  einbringlic^er  ^oxm  „bie  DoIFsFranFt|eiten  unb  il^re 

BeFämpfung"  bel^anbelt,  mit  (freube  begrüßen  unb  mit  Hec^t  empfei^Ien. 
€s  mirb  auc^  bem  Sa(^uerftänbigen  ein  fc^nellerÜberblirf  gemalert, 
melier  ü^m  bie  abgefcbloffenen  €rgebniffe  ber  (Jorfc^ung  gebrängter  ror 
Kugen  fül^rt,  als  bies  bas  Durc^arbeiten  rein  miffenf^aftlid/er  IDerFe 

ermöglicht."  geitfdjrift  f.  pfiTfifalifd^e  ».  biätetifdje  Cl^erapie.  6.  ̂eft,  13»  3anb. 

i 

1 

ji 

i 

Dw  mod^fll^  Cbif für  gebUbete  £aten.  Don  (ßelfeimrat 

prof.  Dr.  f}.  CUImanns.  8®.  ̂ 60  5.  m.  78  2lbb.  u.  \   färb,  Cafel. 

(5el|eftet  DTarF  \» —   3^  ©riginalleinenbanb  ZTtarF  l»25 
„(Ein  Buc^  wie  bas  rorliegenbe  Fann  ber  KnerFennung  ber  ̂ r3te  . 

mie  ber  £aien  in  gleid^em  Klaße  fict^er  fein.  (Es  entl^ält  genau  fo 
riel,  als  ein  gebilbeter  £aie  uon  bem  gegenmärtigen  Sianb  ber  (El^irurgie 
miffen  muß  unb  foH,  unb  es  Fann,  menn  bie  barin  entl^altenen  £eljren 

auf  fruchtbaren  Boben  faden,  bem  KranFen  nur  Hu^en  ftiften." 
berliner  flinifd^e  Xt)ocf)enfd^rift.  (908.  3.  UTai. 

„(Einer  unferer  erfolgreic^ßen  Chirurgen  gibt  uns  hi^r  auf  (Sr unb  ' 
langjähriger  Erfahrung  einen  Fur3en  ÜberblicF  über  bie  chirurgifche 

IDiffenfchaft  unb  beren  heutigen  Stanb.  Das  mit  rortreff liehen  2Ib» 
b   Übungen  oerfeheue  IDerF  fei  allen  (Sebilbeten  3ur  £eFtüre  bestens  emp» 

fohlen.''  gatjrb.  üb.  Ceifi.  a.  <>•  ®ebiet  b.  pljtflfal.  Ulfbijin.  galjrg.  X9QS» 
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<3eolo^ie  •   Iltekorologic 

DU  vulkantsdxn  6«walUn  d«r  Grda  unb  xilve 

fd^einungen.  Don  (6cl|eimr at  prof.  Dr.  aas,  8^.  Sexten 

mit  sal^Ir, 2tbbUbungcn.  (Seit.  2Tt. \—  3n  ©rtginallbb,  ZIT,  1.25 
„Zn  trefflicher  XDetfe 

unb  unter  Bcrücffichttgung 
ber  neueften  literatur  führt 
uorliegcnbcs  3üchlcin  ben 
£efer  in  bas  Derftänbnis  ber 
üul!antfchcn  €rfd?etnungen 
ein  .   .   .   Itlöge  bas  Büchlein 
einen  recht  3ahlreichen  £efer* 

freis  finben." K.  SapptT. 
petermanns  mitteilg,  ̂ .VII.  1(909. 

Das  metter  unb  feine 

Sebeutung  auf  bas  praf* 
tifcho  leben.  Don  prof. 

Dr.  (£.  Kaffner.  8®.  j(5^ 
Seiten  mit  3ahlr.  Jtbbilb. 

unb  Karten.  (ßet^.2T{.](. — 
3n  0riginallbb.  DT.  \.25 

„Die  feine  Schrift  ift  in 
flar  fliegenber  Sprache  ge= 
fchrieben,  unb  ber  3^b^it  Uusbrud?  einer  (Siutmolfe  aus  bem  Ulont  pele. 
bietet  mehr  als  berCitel  rer*  ^aas,  Dulfanifdjc  (Serualten. 
fpricht.  €s  merben  nicht  nur  Haturgefe^e,  auf  benen  fich  bie  IDitterungs- 
funbe  als  XDijfenfchaft  aufbaut,  fachgemäß  burchgenommen,  fonbern  es 
mirb  auch  ge3eigt,  mie  ftch  bie  IDetterfunbe  als  §meig  ber  XTleteoroIogie 
hiftorifch  entmidPelt  h^^t  unb  melchen  großen  IDert  forgfältige  2luf5eich* 
nungen  über  ben  Derlauf  ber  IDitterung  für  bas  öfentliche  unb  prbate 
£eben  beß^en  ...  Da  man  oft  noch  fehr  irrtümlichen  Kuffaffun^en 
über  ben  IDert  ber  IDitterungsfunbe  begegnet,  fo  ift  bem  fleinen  inhalt- 

reichen  tDerfe  größte  Derbreitung  3U  münfehen." 
Uaturiüiffenfdjaftlid)e  Hunbfdjau  Hr.  50.  XXIII. 

Das  Retd)  der  Rlolken  und  der  ßtedersd^la^e. 
Don  prof.  Dr.  (E.  Kaffner.  8®.  H60  Seiten  mit  3aI|Ir.  Kbb. 
u.  6   Cafeln.  (ßel^eftet  DTarf  —   3^  ©riginalleinenbb.  DTarf  ̂ .25 

„IDie  burch  Derbunftung  IDafferbämpfe  in  bie  Ktmfsphäre  gelangen, 
mie  bie  £uftfeuchtigfeit  gemeffen  mirb,  mie  bie  Bilbung  non  Hebel  unb 
IDoIfen  ror  ßch  geht,  baron  h^^^^^it  ber  erfte  Ceil.  XHit  ber  Hieber* 
fchlagsbilbung  befaßt  ßch  ber  3meite.  IDir  halben  es  fonach  mit  einem 
Buc^e  3U  tun,  bas  bem  £aien  mie  bem  Fachmann  in  gleicher 
IDeife  Belehrung  bringen  mirb."  sad?f . Canbmirtfd?. geitfdjr.  rtr.28.  ̂ 909. 25 



HTorfeapparat.  2(ns  Qamad^er^  Celegrapt^ie  nnb  Celep()onie. 

DU  6Uktrt|itat  aU  Ctd)t-  und  KraftquelU.  Don 
prbatbosent  Dr.  p.  (Eüersljetm.  8®*  \2^  5*  mit  3aI|Ireid|en 
2lbbilbungen.  (ßelj.  21T.  3^  ©rtgtnaßctnenbanb  2TI.  ](.25 

,,^cute  ip  bas  Peru>enbungsgcbict  ber  €Icftrt3ttät  dn  fo  au§crorbcnt* 
ausgebei^tttcs,  ba§  looljl  ein  jcbcr  md^r  ober  locntger  mit  tl|r  in 

Berütjrung  fommt.  Dest^alb  fann  man  cs  nur  banfbar  begrüßen,  menn 

and?  bem£aten  burd^  ein  fo  flar  gef^  rieben  cs  Büchlein  ein  (Etnbltcf 
eröffnet  mirb  unb  in  großen  §ügen  bie  (Srunbbegriff e   ber  €Ief* 
trotei^nif  bargelegt  tuerben  ♦   .   ♦   .   Die  forgfältig  ge3cic^ncten  2lbbil* 

bungen  beleben  bie  Darfteüung.'V  €icftrotcd?nif<^e  gcitfdjrift.  ̂ eft  7.  x9oi, 

I)$rbaret  $td>tbare^  6Uktrt5d>e  und  Rontq^n- 
TtfahUn*  Don  <ßcli.  Kat  prof.  Dr.  5r*2^cc)cn.  8®.  ̂ 32  5. 
mit  3aI;Ireid^en  2lbb.  (ßcl|*  2X1.  —   3^  ©riginallbb.  ZIT.  \25 
„€in  oortr  eff  Hetzer  ̂ füt^rer  iji  bas  oorliegenbe  23üc^Iein.  3^ 

porbilblic^  flarer  Sprache,  pon  leid^terem  3U  fermerem  anfteigenb, 
tperben  nad?  einem  me^r  einleitenben  Kapitel  über  bie  IDellen  in  Pier 
weiteren  2lbfd?nitten  bie  perfc^iebenen,  im  Citel  bes  IDerfc^ens  ange* 
gebenen  Stratjienarten  bet^anbelt,  bie  tjörbaren,  pc^tbaren,  ele!trifd?en 
Strat^Ien  unb  bie  Stcatjlen  ot^ne  IDeüen.  XDir  merben  iemeils  mit  ben 

ipic^tigften  (Erfc^einungen  unb  ̂ ypott^efen  bes  betreffenben  (5e- 
bietes  befannt  gemacht,  fomie  in  beren  Hu^anmenbung  für  bie 
prajis  eingefütirt,  unb  mir  befommen  fo  einen  Überblirf  über  biefes 

fd^mierige,  aber  ipo!}!  au(^  intereffantepe  (5ebiet  btr  pliyP!."  «aea,  xm. 
n 



Ce<^n« 

6tnfahrati9  in  dit  6Ufetrod>emie*  r>on  prof.  Dr.  ro. 
23ermbact|,  8^  5. mit sal^Ir, 2lbb,  (ßelj.Zn^*—  &ehb.7Xl,\,25 

biefcm  ausgc5eic^ttcten  Wtvf^m  unternimmt  es  Der  2lutor, 
jeben,  ber  bte  (Srunbbegriffe  ber  Ct^emie  unb  pt^yflf  fennt,  mit  bem 
(Sebiete  ber  €Ieftrod?emte  in  feinen  ̂ aupt3ügen  befönnt  3U  machen. 
€s  merben  3unad?jt  bie  bjauptgefe^e  ber  (Eleftruitatsletjre  unb  ber  p^y- 
Pfaltfd^en  bie  3um  Derftänbnis  ber  €Ieftroc^emie  nötig  finb,  i   n 
anfc^auHc^er  IDeife,  unterftüfet  burc^  gute  Zeichnungen,  uorgefütjrt 
unb  bann  bas  gan3e  (Scbiet  ber  tjeutigen  €Ieftroc^emie  fft33ieri  Qer- 
uor3ut|eben  ift,  Sag  ber  2tutor  überall  bie  neuefte  Literatur  benugt  unb 
fomit  feine  (füt^rung  bem  jünggen  Stanbt  biefes  lPijfens3U)eige5  ge- 

regt mirb*"  K.  3emnef.  pii^fWalife^e  geitfdjdft,  «r.  2.  X.  ̂ al^rgan^. 

C^l^gtapbit  und  Von  Celegraplienbircftor 

unb  5>03ent  5*  ̂ amadier.  8®*  f56  Seiten  mit  ̂ ^5  7Ü>* 
bilbungen.  <5eb|eftet  7X1.  —   Jn  ©riginalleinenbanb  7X1.  \.25 

Diefer  £eitfaben  tDiü,  ot^ne  ̂ fac^fenntniffe  uoraus3ufegen,  bte  3um 
Dergänbnis  unb  3ur  JJanbt|abung  ber  mic^tigften  tec^nifc^en  Einrichtungen 
auf  bem  (Sebiete  bes  eleftrifchen  Zlachrichtcnmefens  erforb erlichen  Kennt» 
nijfe  uermitteln,  insbefonbere  aber  in  ben  Betrieb  bes  Heichstelegraphcn» 
unb  Celephonmefens  ein^h*^^^- 

„Die  Kusbrucfsmeife  ift  fnapp,  aber  flar;  bie  Kusjtattung  bes 
DJerfes  ig  gut.  £aien  luerben  geh  aus  bem  Buche  mühelos  einen 
Überblicf  über  bie  Einrichtungen  bes  Celegraphen-  unb  ̂ ernfprechbetriebes 
uerf^affen  fönnen.  CleUtoted^nifdje  gcltfd?rift  Qeft  W08. 

KobU  und  6lsen.  Oonprof.  Dr.  2t.  Sins.  8®.  ̂ 36  Seiten 
(Seilerei  BTarf  —   3n  ©riginalleinenbanb  BXarf  ̂ .25 

„Die  Hotmenbigfeit,  geh  über  biefe  u)i(htigjien  luirtfchaftltchen  ̂ of- 
toren  3u  orientieren,  bejteht  barum  für  jeben,  bem  bas  Derftanonis 
ber  treibenben  Kräfte  in  ber  menfthlichen  Entmirflung  Bilbungs* 
bebürfnis  iji.  Deshalb  ijt  auch  bas  uorliegenbe,  neue  Bänbchen  mit 
(freube  3U  begrüßen   uerbient  grögte  Knerfennung, 
mit  biefes  enorme  (Sebiet  auf  bem  3ur  Perfügung  ftehenben  ge» 
brängten  Haume  eine  immerhin  erfchöpfenbe  Dargeüung  gefunben, 
mobf^i  felbg  bie  ge- 
fchidjtliche  Enttoief® 
lung  ber  uerfebiebe» 
nen  3nftrufttonen 
berücfgchtigtunbfo* 
mit  eines  ber  mich* 
tiggen  Kapitel  aus 
ber  (Sefchichte  ber 

J   Ergnbungen  unb 
?   Entbeefungen  be» 

\   '   h<^nbelt  mirb." 
i'  Bcutfd^e  BergrDerfsseit. 
^   27.  3unt  t909.  Krclsfäge.  Uu»  lCattme{er*UI)lmann^  Das  ̂ 015. 
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IHoberner  Stall,  2Ius  Sommerfeld. 

Da$  Oon  iorftmeifter  f).  Kottmeier  unb  Dr.  5.  UIjI* 
mann.  5.  mit  Stbbilbungen  (IDiffenfci^aft  unb  Silbung 

Sb.  72).  (ßeljeftet  2TI.  —   3^  (DriginaHetnenbanb  ZIT.  j(.25 
Das  Süc^Ietn  5erfältt  in  3tx>ct  Cctle.  3^  einem  erfien  lernen  mir 

bte  tcc^nif^en  (Eigcnfd^aften  bes  ̂ol3es,  feinen  €inf^Iag  unb  feine  §u* 
Bereitung  tm  IDalbe  fennen,  fomte  bte  aus  ben  (Eigenfc^aften  fic^  er» 
gebenben  uerfc^tebenen  Permenbungsarten.  Der  3n>cite  Ceil  i^anbelt  uon  | 
bem  ̂ ol3t)erbraud?e.  Der  ̂ ol3transport,  ber  JJol3l^anbeI  Deutfc^Ianbs 
in  feinen  ucrfd^icbenen  (formen,  bie  erfte  Perarbeitung  bes  b5ol3es  fomie 
bie  Sebeutung  ber  ̂ ol3inbuftrie  für  bie  beutfe^e  Polfsmirtfd^aft  mirb 
l^ier  eingeil enb  erörtert. 

lOUd)-  and  IDolkereiproduktet  tijre  ©genfeijaften, 
Sufammenfefeung  unb  (ßeroinnung.  Pon  Dr.  pauI  Sopimev* 
fßlb.  Seiten  mit  3aI|Ireict|en  ̂ bbilbungen  (IPiffenfciiaft 

unb  Silbung  Sb.  73).  (ßel|.  ZIT.  —   3^  ©riginallbb.  ZIT.  \25 

3n  elf  ’Ka^xizln  bringt  bics  Süd|Iein  alles,  was  jebermann  über  bas 
IPefen  unb  bie  Permenbung  ber  lUildi  miffen  mug.  €s  mirb  bel|an» 
beit:  gufammenfe^ung  unb  Safteriologic  ber  IHüc^,  bie  mic^tigften 
IHoIfereiprobuite,  Perfälfd|ungsartcn,  Konferoierung,  Sterilifierung  unb 
Pafteurifierung.  Der  Ulildigeiuinnung  mirb  befonbere  Serüc!fid|tigung 
ber  u){rtfd|aftlid|en  unb  i|yg{enifd|en  (fragen  3ugeit)anbt  (Stailanlagen, 
(fütterung,  nTelFeinric^tungen  unb  Kühlung  ber  Hltlcb  ufm.), 

2S 



■ ■ 

RobTtoffe  der  CextUindattrte,  Von  <5eii.  Kat  DtplO^G* 
jEj.cBlafey.  8^  (5eii.X(l.\. —   yn®x\(^Vih.\25 

Vas  mit  einer  großen  §at^I  von  2lbbtlbungen  ansgcftattetc  Känbc^en 
bet^anbclt  bie  natürhqcn  nnb  fünjHtc^en  ber  Ccjtilinbuftric 

na^  U|rem  Porfommen,  il^rer  (Setoinnnng  unb  t^ren  plivjtFalifc^en  (Eigen- 
fc^afien,  mit  befonberer  Hfidjic^t  unferer  Kolonialprobufte. 

,, Unter  ben  be^anbelten  pfliamlic^en  Hot|ftoffen  nennen  mir:  Kaum- 
ipolle,  iJIad^s,  ̂ anf,  3ute,  UTamfal|anf,  Kofosfafem,  unter  ben  tierifc^en: 
Woüe,  f^aare,  Seiben,  febern,  unter  ben  fünftlic^en  Hot|ftoffen:  ölas, 

XfXttaÜ»,  Kautfe^uffäben,  fünßlic^e  Seibe,  Panburafetben  ufu>.  (E^arafte- 
riftifd^e  Unßc^ten  aus  ben  Kolonien,  mifroffopifc^e  Kufnat^men  etn3clner 
Hotijtoffe  fomie  bte  neueften  mafc^ineUen  Einrichtungen  merben  im  Kilbe 
uorgefütjrt.  So  bürfte  es  faum  ein  befferes  Hilfsmittel  geben, 

rafc^  unb  grünblic^  über  bies  wichtige  (Sebiet  3U  unterrid^ten.  Pas 

fc^muefe  Kdnb^en  mirb  feiner  Kufgabe  in  t|en?orragenbem  UTaße  gerecht*" Die  ̂ aumtooninbu^rie»  ZXt.  j(6»  II.  3<*lirgang. 

Unsere  Kleidung  und  Rlasd^e  in^eefteaung  unb  :^anbei. 
Pon  Pireftor  K.  Krie,  ptrof.  p.  5ct?ul30,  Dr.  K,  IDeinberg. 

5.  <ßel|eftet  KTarf  —   3n  (Driginalleinenbanb  KTarf  \25 
„Pies  XPerfc^en  gibt  fnapjp  unb  boc^  umfaffenb  in  jXießenber  unb 

leicht  faßlicher  form  einen  Öberblicf  über  bie  Cejtilinbußtie,  über  Hot^- 

jio^e  ber  (Eeftilmaren,  fabrifation  unb  ̂(JKbel,  über  Konfeftion  im  Ke- 
f leibungsfact^ ,   Stihtn»  unb  IPdfc^efabrifation  unb  -^anbel  unb  enblic^ 
über  UTobeartiJel,  n>ie  H^te,  Qanbf(hut|e,  Set^irme,  pel3U)arcn  ufm* . .   • 

empfetjie  bas  Kuc^  gan3  befonbers  für  bie  genannten  Schulen." geitfc^rlft  für  getoerbli^cn  Untcrrldjt.  mal  JI909. 

ffVfian  ßetjt  ans  bem  gan3en  ̂ nt^alt  bes  Kuc^es,  baß  es  ein  Kuc^ 
aus  ber  prajis  ijt,  getrieben  von  UTdnnern,  bie  einget^enbe  praftifc^e 
Erfat^rungen  unb  Kenntnijfe  traben  ....  Pie  Parftellung  ifi  oon  ber 
erjten  bis  3ur  lebten  Seite  anregenb  unb  feffelnb  ....  Pas  Kuci^ 

bürfte  für  bie  meiteften  Kreife  interejfant  unb  let^rreic^  fein." Der  Confeftlonär.  itr.  KS.  1909. 

€nifaftrunfsmaf^lne  «Dlctor"'.  Uns  (Dlofey,  Holi^offe  ber  tCe^tlllnbulIrte. 
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Sd^önfte  (5e^dienfvoexfe 

Der  ITlarft  in  jreiBerg.  ilus  Körners  öriefwe^fel. 

Cheodor  Körners  Brtefwed)$el  mit  den  Seinen* 

8®.  300  5*  mit  sal^Ir.  Cafeln,  ̂ afjtmiles  unb  fünftlerifctiem 
Suct?fd|mucfc  von  21*  V0e%net.  ^etansgegehen  Don  Dr. 

2t.  Steinberg*  3n  (Öriginolgefcbenf banb  ZH*  3*80 

„^xnt  fdfUi(^e  (5aBel  ....  tpte  im  Drama  bte  Spannung  oon 
S3enc  3u  S3ene  mac^fl,  fo  3iPtngt  auc^  bie  fün^Iertfc^  g^c^Ioffene  2tn» 
orbttung  ber  Briefe  ben  £efer  bis  3um  €tntritt  ber  Kata^roplie  3U  immer 
marmerer  Ceilnal|me.  So  iji  biefe  Brieffammlung  nic^t  nur  biograpl^ifc^ 
oön  tjoc^jiem  3ntereffe,  fonbern  fie  ifi  3uglei(^  ein  mertuoller 
Beitrag  3ur  §eit*  unb  Kulturgefc^ic^te  ber  napoleonifc^en  ̂ tra 

in  Deutfc^Ianb*"  c.  UQsemeine  Dentfd^e  £ei)rerseitnng.  rir.  60.  ̂ 909. 
„Diejer  Briefmec^fel  ift  nic^t  eine  ängfilic^  roH^anbige  IDiebergabe 

ber  Briefe  an  ober  oon  Cl^eobor  Körner  unb  aU  otn  Seinen,  fonbern 

er  ifi  eine  feinffil^Hge  Sammlung  ber  ̂ auptfac^Iic^Pen  Ztieber- 
fc^riften  ber  (familienglieber  untereinanber,  bie  uns  bie  ein3elnen  fo 

nafie  bringen,  baj^  mir  fie  aus  ii^ren  eigenen  IDorten  lieben  unb  achten 

müffen,"  Dr.  «.  p.  Dresbner  3o«maI*  |.  D^.  j(909. 

Die  bildend«  Kunst  der  Gedenteart.  £>on  j^ofrat  ptof. 
Dr*3»5tr3Y90i»sIl  8®.  295 5* 3ayr. 2tl)b* 3n  ©rigltbb. 231.^.80 

„Das  Buc^,  es  birgt  einen  reid^en  Schafe  oon  Klugijeit  unb 
Begeifternng,  ber  Dielen  mertoolie  (Saben  fpenben  fann.  (Es  ijt  bas 
Bud^  eines  Kunfti^iftorifers,  für  bas  ber  £aie  wie  bet  Kunfter3iei|er 

ban!bar  fein  mug."  Kunfimart  nr.  i2.  i9os. 
„Diefe  2trt  ber  Betrac^iungs-  unb  (Senugmeife  mirft  in  ijoijem  Klage 

er3teljerifc^  ....  So  Fann  tc^  bas  Buc^  marrn  empfei^Ien." Dr.  Karl  StaräT.  Cftrmer.  Deibr.  1907. 
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■|  S4>gttfte  (gef^^entweyte 

Professor  Dr.  Otto  Scbmetrs 
C^htbud>  d^r  Zoologie#  5»r  alle  5reunbe  ber  ZTatur. 

Znit  37  mel^rfarbigen  Cafeln,  fotPte  mit  3aI|Iretd^en  Cejt- 
bilbern  nad|  (Drtgtnalsetd^nungen.  j(9^0.  25.  ituflage.  XVI 
unb  535  Seiten.  3n  Ceimoanb  ZTlorf  5.^0  3n  elegantem 

©efdienfbanb  2Tlarf  7   — 
„Sc^metl,  unferm  erjten ITlcijter  tn  allen  mett^obifc^en^ragen 

bes  naturfunblic^en  Untcric^ts,  ift  es  burc^  feinen  meitjtd^tigen  3Ii(f, 

feine  praftifc^e,  geijireic^e  unb  lebenbige  2tuffaffung  bes 

naturfunblic^en  Unterrid^tspoffes  gelungen,  eine  lan^ft  erfel^nte  Reform 

bes  naturgefdjic^tli^en  Unterrid^ts  in  benfbar  glücflid^fter  XPeife  an3u» 
batjnen.  Seine  feffelnbe,  bei  Cel^rer  unb  Sd^üler  £ujt  unb  £iebe 
ermerfenbe  Beljanblung  bes  Stoffes  mug  3um  eigenen  (f  orfd?en 
unb  Beobachten  anregen.  Da3u  gefeilt  eine  3ßnftration,  melche 

an  Schönheit  unb  §n>etfmögigfeit  nichts  3U  münfchen  übrig  lägt." 
geitft^rift  fftt  mnrof!opie.  Ut,  \2. 

JT^htbnd)  dtt  Botanik«  Unter  befonberer  Berücffichtigung 
biologifd^er  X?erb|ältniffe  bearbeitet.  ZTlit  ̂ 0  meljrfarbigen  unb 
8   fchu>ar3en  Cafeln,  fomie  mit  ̂ 70  Ceftbilbem.  2^.  Uuflage. 
XII  unb  52H  Seiten.  3^  £einu>anbbanb  ZTtorf  ̂ .80  3^ 

gantem  (ßefc^enfbanb  UTarf  6. — 
„lUit  einem  lOort:  bas  Buch  ig  eine  ber  h^^J^ü^hg^^  (Erfchei* 

nun  gen  auf  bem  (Sebiete  ber  neuen  SchuIIiteratur.  3^  ̂ <^nn  bem 
Perfager  3U  ber  3^^^/  Botani!  in  biefer  XPeife  3U  behanbeln,  nur 

meinen  (Slürfmunfch  ausfprechen." 
ptof.  Dr.  5.  CnbtDig  in  ffi«  naturwiffenfc^aften*'.  öb.  7^,  5,  229. 

„Pas  ,£ehrbu(h  ber  Botanif'  uon  Schmeil  ig  bas  bege,  bas  mir 
bis  je^t  porgelegen  h^^t." 
Dr.  Cnerffen^  ptofeffor  ber  3otanif,  Uireltor  bes  75ot  (Sartens  in  Königsberg  i.  pr. 

^lOfa  von  D^Ut$d>tand«  €in  ̂ Ufsbuch  sum  Begimmeu 
ber  in  bem  (Sebiete  milbroachfenben  unb  angehanten  pgan3en, 
bearbeitet  uon  Q).  Schmeil  unb  3*  5itfchen.  ̂ 9^9-  2tug. 
587  2tbb.  VIII  u.  ̂H8  Seiten.  3^  Ceinroanb  gebunben  UT.  3.80 

„Purch  ihre  DoHgänbigfeit  unb  Üb  ergeh  tlichf  eit,  fomie  burch  bie  uor* 
trefflichen  Tlbbilbungen  rerbient  bie  ̂flora  3meifeIIos  als  eine  ber  brauch- 

bargen unb  begen  Einleitungen  3um  Begimmen  ber  heimatlichen  pgan3en 

beseichnet  3U  »erben."  9ot.  gentroibi. 



Si^önfte  (ße^d}entwcvfe 

Der  Sinn  und  ̂ ert  des  ITebens  für  i>en  mcnfci^en  bat 

(Sc^enwaxt  Von  (Seiiemxai  prof*  Dr.  Hubolf  (EudPcn.  8®. 
^56  5.  Vflxt  einem  porträt  bes  Perfaffers.  3^  ©rigHb.  2TI.  3.20 

Ztumerierte  Cufusausg.  m.  eigenl^änb.  Unterfd^r.  b.  üerf.  HT.  5.60 

rrv-  (fünftes  bis  ac^tCS  S^aufenb^  s:  r-   

„€s  ift  ein  Buc^,  in  bcm  bte  pl|iIofopijie  im  fc^önftcn  unb  tiefften 
Sinne  (fül^Iung  mit  bcm  £cbcn  fuc^t,  unb  mic  mcnige  geeignet^  fcclifd^cs 
£cbcn  unb  Begeifterung  3U  meefen.  VOix  glauben  nic^t  3U  irren,  menn 

mir  bel^aupten,  es  merbe  einft  ju  ben  ̂ üd^ern  unfercr  Citeratur 
gct|ören,  melc^e  bantxn,  rnc^t  snle^t  auc^  um  feiner  i^ol^en  (5enu§ 
gemäl^renben  Spraye  mißen,  bic  äugerlic^  bas  (Sepräge  uornel^mer, 
miffenfd^aftlic^er  Hulje  trägt  unb  boc^  uon  ucrt|altcner  innerer  Bemegung, 

oon  t^ier  unb  ba  auc^  jum  Purc^bru(^  fommenber  <SIut  burd^pulft  ift." 
Der  Sdemann.  3.  ̂ eft.  6. 

JnteUt0en|  und  mUle  (Eine  Segabungs*  unb  Cl^arafter* 
lettre  auf  pfydtologifct^er  (ßrunblage.  X?on  prof.  Dr.  (£.  ZlTeu* 

mann.  (6r.  8«  300  5.  (ßel^.  m   3.80  3n  ©rigbb.  ZH.  ̂ .^0 
„XTleumann  oerfuc^t  t^ier  bie  pfyc^ologifd^en  (forfc^ungsergebniffe  über 

bie  geiftigen  IHäd^te  ber  3nteßigen3  unb  bes  fipißens  in  i^rem  IDefen 
unb  üjrer  Bebeutung  für  bie  menf(^Ii(^e  pcrfönlic^feit  in  gutfaglic^er 
(form  bem  £eben  nät|er  3U  bringen.  Die  Begriffe  «nb  VOiüz 

bilbcn  lebten  (Enbes  bie  (Srunbbegriffe  beftimmter  £ebens*  unb  IDelt- 
anfd^auungen.  Darum  Ijat  biefe  Schrift  nic^t  bloß  für  pfv^^o» 
logen  unb  päbagogen,  fonbern  für  jeben  tiefer  getjenben 
litenfc^en  Bcbcutung.  Der  Dolfsersfeljer.  Ut.  ̂ 2.  X3.  galirgang. 

„Sein  Buc^  mirb  jebem  (Sebilbetcn  bie  inneren  Probleme  ber  (Segen* 
mart  nal^e  baingen  unb  it^n  3ur  Selbftbefinnung  anregen.  (Es  ift  ein 
Bu^  für  all  bie  Suc^enben  unferer  §eit.  €s  meift  ben  XPeg 

3u  erufter  unb  bod?  freubiger  £ebensgepaltung. 
llreilantr  morgenstiiung.  \7.  Derj.  ](907. 

Reich  illusfr.  Veplag$hafalo(| 
Oeschichfe,  Religion,  Philosophie,  PädagogiK, 
Dalupwissenschaflen  usw.  im  Umfang  von 
did  $.  mif  ü^afein  unberechnef  unb  posffrei 

Quelle  &   (Bey^r,  jCetpitd^  Heblgstraße  6. 



Bsa  t>crla0  tJon  QucUc  &   fn  Cctj»3i0  t<a 

ßafupwi$$eD$cbattlicbe  Bibliofbek 

füp]ugenb  «nb  Volk 
^erausgegeben  von  Konrab  ̂ öller  imb  (Seorg  Himer* 

Heicb  illuftrierte  Sänbd^en  im  Umfange  t>on  bis  200  Seiten* 

3n  6ie  Cifte  6er  von  6en  t>ereinigten  3u0en6fc^riften? 
2tusf(^iiffen  emj>fo^Ietten  3ii(^er  aufgenommen* 

Hus  D«utT  d>lan  ds  Clr0eT  d^tcbte*  Von&.Sdivoantes. 
j[9^  5*  mit  5ablreid]en  Hbbil&ungen*  Jn  ©riginallbb*  HT.  ](*80* 

„(Eine  flareunb  gemeint? erftänblic^e  2trb eit,  erfreuli(^  burc^ 
bie  meife  23efd^ränfung  auf  bie  gefid^erten  €rgebntffe  ber  IDiffenfd^aft; 
erfreufid?  aud^  burd^  ben  lebensmarmen  don,  ber  bie  tote  unb  begrabene 

Dergahgenl^eit  rieler  ̂ al^rtaufenbe  uns  menfd^lid?  nät^er  bringt*" 
^J^cinffurkr  geitung.  28.  märs  t909. 

Dor  d«utTd)e  ̂ ald*  Hon  profeffor  Dr.  HT*Suesgen* 

\S^  5*  mit  sablr*  Hbb*  unb' 2   Caf*  ©riginallbb*  VTU  )(*80* 
„Unter  ben  3at|Ireic^en,  für  ein  größeres  publüum  bered^neten 

botanifd^en  Werfen/  bie  in  jüngfter  §eit  erfd^ienen  finb,  beanfpruc^t 
bas  rorliegenbe  gan3  befonbere  Beachtung.  €s  ift  ebenfo  intereffant 

mie  belet^renb*"  naturtt>iffenfd?aftlict?c  Uunöfdjau.  Ur.  t?.  XXIV.  t909. 

Die  I)etde*  Von  H)*  IDagner.  200  Seiten  mit  301^!* 
reid^en  Hbbilbungen*  ^n  ©riginalleinenbanb  HI*  j[*80* 

Derfaffer  tuill  meitere  Kreife  nid?t  nur  anregen,  bie  neuentbecfte 

perle  ber  beutfd^en  £anbfd?aft  mit  bem  2Iuge  bes  Künftlers  ober  bes 
manberfrot^en  Couriften  3U  betrachten,  fonbem  auch  in  be3ug  auf  ̂ lota 
unb  (fauna  3U  rerftehen  unb  3um  rollen  (Senuffe  31t  fommen* 

Pflanj^jTle  Von  profeffor  Dr.  H*  Cimm*  ca* 
220  S*  mit  3aI:|Ireidhen  Hbbilbungen*  3n  ©rigllbb*  HT.  j(*80* 

Der  Derfaffer  (teilt  in  gemeinrerftänblicher  Weife  mit  ̂ ilfe  3ahb 
reicher,  größtenteils  (elbftgefertigter  Ubbilbungen  bie  Abteilungen  ber 
(Jarnpflan3en,  UIoospfIan3en,  Algen,  pil3e  (beibe  im  treiteften  Sinne) 
unb  (flechten  bar,  insbefonbere  irerben  irertrolle  Winfe  für  bas  Sammeln, 
präparieren  unb  Beftimmen,  foirie  für  bie  Beobai^tung  lebenbigen 
UTaterials  gegeben* 

^ortfe^ung  auf  Seite  3   bes  Umfdjiags. 



Das  Sußwaner-Hquartum,  €m  starf  rtatu«  tm 
^aufc.  2?on  C.  geller.  Seiten  mit  satjireietjen  2lb« 
biföungen  unb  \   farbigen  Cafel.  3”  ©tiginallbb.  211.  ̂ .80. 
„Dtefes  tft  nidfi  nur  ein  uncntbcl^rltc^cr  Hatgeber  für 

jeben  ilquarienfreunb;  fonbern  es  mact^t  uor  allen  Pmgen  feinen  £efer 
mit  ben  mtereffanten  Porgängen  aus  bem  feben  im  XPaffer  befannt,,. 
€in  größerer  Haum  tft  ber  ted^nifrf^cn  Seite  bes  Hquariumbetriebes 
eingeräumt  unb  befonbers  IPert  barauf  gelegt,  einfad^e  (Stnrid^iungen 

3U  befd^reiben,"  SaYcrfdje  £et)rer3eitung.  ZXv,  ̂ 6,.  43. 

RepttUen-  undHmpbibienpfUge,  »onDr.p.Krefft. 
\52  5*  mit  ̂ at^lreid^cn  Hbbitöungcn  imb  \   farbigen  Cafel. 
3n  ©riginalleinenbanb  2X1,  ]f.80* 

„Die  etnl^eimifc^en,  für  ben  Anfänger  ßunäc^fHn  Betracht  fommen« 
ben  Hrten  ftnb  uor5ügIicb  gefd?iibert  in  bc3ug  auf  £ebcnsgemot|n* 
t^eiten  unb  pflegebcbürfniffe,  —   bie  fremblänbifd^en  Cerrarientiere 
nel^men  einen  fel^r  breiten  Haum  ein.  Die  beigegebenen  Hbbilbungen 

.   .   .   ftnb  faft  burc^meg  ror3ügIic^c  Heprobuftionen." 
0.  Kr.  päbagoqifdje  Heform.  ttr.  6t.  t908. 

DU  HinftiUn.  Pon  fj.  Pieb^meyer.  \68  Seiten  mit 
3aI|Ireid^en  Hbbilbttngen.  3n  ©i^iginalteinenbanb  7X1, 

„Picbmeyer  ijt, allen  Hmetfenfreunben  als  beft er  Kenner  befannt. 
Pon  feinen  Bilbern  tann  man  fagen,  baß  ße  uom  erften  bis  3um  lebten 
XPort  ber  Batur  gerabe3U  abgefc^rieben  finb.  IPir  lernen  in 
3rDeiunb3man3ig  Kbf^nitten  bas  £eben  unb  Creiben  bes  fleinen  Poltes 

tennen,  eines  ber  intereffanteften  Kapitel  aus  ber  lebenben  Batur." 
Ct^ürinqer  Scijulblatt.  Ht.  t9.  32. 

DU  Sd)Tnarot|er  der  dßentd^eii  und  Ciere. 
PonDr.D.£inftou>.  \52 5. m.3ab^Ir.2lbb.  3ti®rigtlbb. BT*b80. 

„€s  ift  eine  unappetitliche  (Sefellfchaft,  bie  ii\ex  in  IPort  unb  Bilb 
üor  bem  £efer  aufmarfchtert.  2Iber  gerabe  jene  ̂ arafiten,  bie  unferer 
(25iften3  abträglich  finb,  gerabe  fie  uerbienen,  ron  ihm  nach  ijorm  unb 
IPefen  gefannt  3U  fein,  tueil  bamit  ber  erfte  mirffame  Schritt  3U  ihrer  . 

Bekämpfung  eingeleitet  ift."  K.  5übbeutfd?e  UpotliePer.^ettung.  nr.  55.  tw. 

Beleuchtung  und  15el|unq.  Pon  3.  5.  ̂ erbtng. 
^76  5.  mit  3at^Ireicbcn  ̂ foilbungen.  3^  ©riginallbb.  BT.  lf.80. 

„3ch  möchte  gerabe  biefem  Buche,  feiner  praftifchen,  öfono/ 
mifchen  Bebeutung  megen,  eine  mcitc  Perbreitung  tpünfehen.  ̂ ier 

liegt,  ror  allem  im  Kleinbetrieb,  noch  uicles  fehr  im  Krgen." 
^ranffurter  Rettung.  28.  mär3  1909. 



mirretircbaft  und  Bildung 
(£tn5el6arftellungen  aus  allen  Gebieten  6es  IDiffens 

^erausgegeben  uon  Prbatbosent .   Dr.  pauI  ̂ etre 

3m  Umfange  oon  ̂ 30— ^80  Seiten 
(Set;  Hin.  ©rtgtnalleinenbb. ](,25  2TI. 

^7\ic  Sammlung  bringt  aus  ber  ̂Jeber  uiiferer  be= 
rufenften  ®elef}rten  in  anrcgenber  Darftellung  unb 

fyftematifc^er  PoIIftänbigfeit  bie  Srgebniffe  miffenfdjaft» 
lidjer  ̂ orfcbung  aus  allen  IDiffensgebieten.  s   s 

Sie  ruill  ben  Cefer  fcijnell  unb  mühelos,  otjne  ̂ ad/= 
fenntniffe  üoraus5ufc|en,  in  bas  Perftänbnis  aftueller 

miffenfdjaftli^er  fragen  einfötjren,  iljn  in  ftänbiger 

^üt^Iung  mit  ben  ̂ ortf(^ritten  ber  IDiffenfct^aft  t)alten 

unb  il^m  fo  ermöglidjen,  feinen  Bilbungsfreis  5U  er» 

rueitern,  r»ort?anbene  Kenntniffe  5U  uertiefen,  fomie  neue 
2Xnregungen  für  bie  beruflid^e  Cätigfeit  5U  geminnen. 

Die  Sammlung  „XDiffenf^aft  unb  Bilbung"  tuill 
nic^t  nur  bem  £aien  eine  belet)renbe  unb  untertjaltenbe 

Seftüre,  bem^ac^mann  einebequeme^ufammcnfaffung, 

fonbern  aud^  bem  ®eletjrten  ein  geeignetes  ©rien» 

tierungsmittel  fein,  ber  gern  ju  einer  gentein» 
uerftänblic^en  Darftellung  greift,  um  fi(^  in  Kür5e 

über  ein  feiner  ̂ orfdjung  ferner  liegenbes  ©ebiet 

5U  unterridjten.  s   €in  planfnäfiger  Ausbau  ber 

Sammlung  mirb  bur<^  ben  bjerausgeber 
geruäljrleiftet.  s   Jtbbilbungen  merben 

ben  in  fic^  abgefd)Ioffenen  unb 
ein5eln  faufli^en  Bänbc^en 

nactj  Bebarf  in  forg» 
faltiger  2tusmaljl 

beigegeben. 

Über  bie  bisljet  erfdjiencnen  Bänbc^cn  Dctgleic^e  beti  Unfjang 



ERWIN  NAGELE  •   QUELLE  &   MEYER 
  LEIPZIG       

AUS  DER  NATUR 
Zeitsdirift  für  alle  Naturfreunde 

Unter  Mitwirkung  von  Prof.  Dr.  R.  BRÄUNS-Bonn,  Prof.  Dr. 

F.  G.  KOHL-Marburg,  Prof.  Dr.  E.  KOKEN -Tübingen,  Prof. 
Dr.  Ä.  LÄNG -Zürich,  Prof.  Dr.  LÄSSÄR- COHN -Königsberg, 
Prof.  Dr.  C.  MEZ -Halle,  Prof.  Dr.  PFURTSCHELLER-Wien, 
Prof.  Dr.  K.  SÄPPER-Tübingen,  Prof.  Dr.  H.  SCHINZ-Züricfa, 
Prof.Dr.  OTTO  SCHMEIL- Wiesbaden,  Prof.  Dr.  STHNDFUSS- 

Zürich,  Prof.  Dr.  G.  TORNIER-Charlottenburg 
herausgegeben  von 

Dr.  W.  Sdioenidien 

Monatlidi  2   Hefte  zu  je  32  Seiten,  mit  zahlreichen  Textbildern  und  mehr- 
farbigen oder  schwarzen  Tafeln.  ~   Halbjährlich  (12  Hefte)  Mark  4.— 

Für  den  geringen  Preis  leistet  „Äus  der  Natur“  wirklidi 
Hervorragendes.  Sie  berücksichtigt  alle  Gebiete  der  Natur- 

wissenschaften mit  Äufsätzen  aus  der  Feder  unserer  best 
bekannten  Gelehrten.  Eine  besondere  Äufmerksamkeit  wird 
erfreulicherweise  den  biologischen  Fächern  geschenkt.  Mit  dem 
gediegenen  Inhalt  verbindet  die  Zeitschrift  ein  vornehmes 

Außere.  Sie^  ist  äußerst  reichhaltig  illustriert.  So  machen  Aus- 
stattung und  Inhalt  „Aus  der  Natur“  zu  einer  auf  das  wärmste 

zu  empfehlenden  Zeitschrift.  Bresi.  Akad.  MittcU.  1906,  Nr.  lo. 

Eine  Zeitschrift  wie  die  uns  vorliegende  gehört  in  jede 
Lehrerbibliothek,  sei  dieselbe  groß  oder  klein.  Vor  allem 
kann  diese  schöne,  durchaus  moderne  Zeitschrift  aber  auch  allen 
Naturfreunden,  Zoologen,  Botanikern  und  Mineralogen  sowie 
wissenschaftlichen  Vereinigungen  auf  das  angdegentlichste  em- 

pfohlen werden.  Wir  sehen  dem  Erscheinen  weiterer  Hefte  mit 
lebhaftestem  Interesse  entgegen. 

Chr.  Sch.  (Bayr.  Lchrerztg.  1905,  Nr.  20.) 

Ich  küsnsie  keine  andere  Zeitsdirift,  welche  bei  aller 
Wissenschaftlichkeit  und  Gründlichkeit  den  wahrhaft  Volks- 
tümlidien  Ton  so  zu  treffen  weiß,  welche  sich  trotz 

unserer  Zeit  —   vor  spekulativen  Naturbetrachtungen  so  zu 
hüten  versteht,  welche  zudem  so  prächtig  und  reichhaltig 
(13  farbige  Tafeln!)  ausgestattet,  in  Umschlag,  Papier  und  Druck 
so  vorzüglich  ausgerüstet  ist,  wie  gerade  diese,  von  der  ich 
nur  wünschen  kann,  daß  sie  namentlidi  in  Lehrerkreisen  recht 
weite  Verbreitung  finden  möchte. 

Barfod^  (Die  Heimat  1907,  Nr.  1.) 

Q   Q   Q   Q   Probeheft  unentgeltlich  und  postfrei.  Q   Q   Q   Q 



DU  PbOtOgrapbU.  r>on  W.  ̂ tmmermann.  ^68  5. 
mit  sat^lreicijcn  ̂ ibbilbungcn  tm  Ceft  unb  ouf  Cafeln.  3n 
(Driginanetnenbditb  2TL  \.80. 

„Das  Su*  betjanbelt  in  fur3en  gügen  bie  tl;eorettfd(en  nnb  praf« 

tif*en”(Srunbla9'en  ber  pijotograpijte  unb  bilbet  ein  Selirbudj  befter 
21  rt.  Durd;  bie  populäre  Raffung  eignet  es  fiel;  gans  befonbers  für 

ben  3Infänaer  ber  Obotooraobie." 
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